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Puzzling Beauty 
Zur ästhetischen Konstrukt ion von Paideia 

in Lukians 'Bi lder ' -Dialogen1 

PETER VON MOELLENDORFF 

L u k i a n s E l x o v e g 2 {Bilder [Im.]) b e g i n n e n d a m i t , d a ß L y k i n o s s e i n e m F r e u n d 
P o l y s t r a t o s v o n seiner B e g e g n u n g m i t einer w u n d e r b a r e n F r a u ber ichtet . I h r e 
S c h ö n h e i t hat i h n w i e d e r A n b l i c k der M e d u s a b e i n a h e vers te iner t , s o d a ß er sie 
w e d e r a n s p r e c h e n n o c h a u c h n u r i h ren N a m e n in E r f a h r u n g b r i n g e n k o n n t e . 
P o l y s t r a t o s bi t tet i h n daher , i h m i h r A u s s e h e n näher z u beschre iben . L y k i n o s 
k o m m t dieser Bi t t e n a c h , i n d e m er sie als e ine Z u s a m m e n f ü g u n g aus T e i l e n k lass i 
scher S k u l p t u r e n beschre ib t - der k n i d i s c h e n A p h r o d i t e des Prax i te les , der 
' A p h r o d i t e i n d e n G ä r t e n ' des A l k a m e n e s , d e r S o s a n d r a des K a i a m i s s o w i e der 
L e m n i s c h e n A t h e n a u n d der A m a z o n e des P h i d i a s - , f ü r ihre H a a r e u n d ihre 
H a u t f a r b e aber d ie k lass i schen M a l e r P o l y g n o t , E u p h r a n o r u n d A p e l l e s a n f ü h r t . 
D i e V e r e i n i g u n g dieser R e m i n i s z e n z e n z u einem B i l d so l l , so m e i n t L y k i n o s , der 
Logos, d ie Sprache , le isten: 

Nun will ich dir aus allen diesen so gut es geht ein einziges Bild zusammenfügen und 
vorführen, das von jeder dieser Statuen das Beste enthält. Pol. Und wie sollte das 

1 Dieser Beitrag basiert auf Vorträgen an der Universität Halle und in jeweils erweiterter 
und veränderter Form an den Universitäten Heidelberg und Erfurt. Ich danke den 
engagierten Diskussionsteilnehmern, namentlich Manuel Baumbach, Barbara Borg, 
Ulrike Egelhaaf-Gaiser, Andrej Petrovic, Jörg Rüpke und Katharina Waldner. Den 
Teilnehmern meines Kolloquiums an der Universität Gießen im Sommer 2003 - Frank 
Bäcker, Yvonne Nowak, Ivana Petrovic und Kai Rupprecht - bin ich für ihre intensi
ven Nachfragen, Ideen und Gespräche sehr dankbar. 

2 Die Literatur zu dem Schriftenpaar Imagines / Pro Imaginibus ist nicht zahlreich. Zu 
nennen wären, neben Erwähnungen in den gängigen Lukian-Monographien, vor 
allem: M. Croiset, Observation! sur deux dialogues de Luden, les portraits et la defense 
des portraits, Annuaire de l'association pour l'encouragement des etudes grecques en 
France, 1879, 107-120; Ivo Bruns, Luaans Bilder, Festschrift R. Kekule, 1890, 51-57 
[Nachdruck in: ders., Kleine Schriften, München 1905, 281-290]; P. Gabrieli, L'encomio 
di una favorita imperiale in due opuscoli Lucianei, Rendiconti della reale Accademia 
die Lincei, 1934, 29-101; ders., Studi su due opuscoli Luciani, „Imagines" e „Pro 
Imaginibus", ebd. 1935, 302-340. Besonders wichtig sind Kazimierz Korus, The Motif 
of Panthea in Lucian's Encomium, Eos 69, 1981, 47-56; Gerlinde Bretzigheimer, 
Lukians Dialoge E I K O N E 2 - Y U E P T Q N E 1 K O N Q N . Ein Beitrag zur Literatur
theorie und Homerkritik, Rheinisches Museum für Philologie 135, 1992, 161-187. 
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gehen? Lyk. Das ist nicht schwierig, Polystratos, wenn wir von nun an die Bilder der 
Sprache überantworten und sie beauftragen, sie nach Kräften harmonisch und passend 
zu ordnen, zusammenzustellen und aneinander zu fügen, wobei sie jene Einheit und 
zugleich die Vielfalt wahren soll (Im. 5). 

Po lys t ra tos ident i f iz iert d ie schöne U n b e k a n n t e a m E n d e dieser Beschre ibung als 
die kaiserl iche Ge l i eb te Panthea u n d fügt L y k i n o s ' E n k o m i o n ein weiteres h i n z u , 
das auf das L o b ihrer B i l d u n g u n d ihrer seelischen Qua l i t ä ten abzielt ; h i e rzu 
b e m ü h t er, w i e z u v o r L y k i n o s d ie B i ldhauer u n d Maler , n u n die P h i l o s o p h e n u n d 
Dichter . D a b e i steigert er L y k i n o s ' enthusiast isches Dars te l lungsver fahren n o c h , 
i n d e m er jedes z u l o b e n d e De ta i l n icht m i t einem ideal ischen Vergle ich verb indet , 
s ondern gleich m i t mehreren , o h n e al lerdings darauf z u achten, o b denn die je 
we i l igen comparata auch zue inander passen. So stört es i hn beispielsweise n icht , 
Pantheas herrl iche S t i m m e gleichzeit ig m i t der hon igsüßen Beredsamkei t des 
H o m e r i s c h e n Nes to r , d e m O r g a n eines K n a b e n k u r z v o r d e m S t i m m b r u c h , d e m 
G e s a n g der E isvöge l , der H e u s c h r e c k e n u n d der Schwäne z u vergle ichen, o b e n 
drauf n o c h das ne idvo l l e V e r s t u m m e n der m y t h i s c h e n Sänger O r p h e u s u n d A m -
p h i o n zu setzen u n d das G a n z e schl ießl ich d u r c h den Vergle ich m i t den u n d i f f e 
renziert aneinandergereihten M u s e n Terps ichore , M e l p o m e n e u n d K a l l i o p e z u 
k r ö n e n (Im. 13 f.). Be ide E n k o m i e n so l len schl ießl ich qua gemeinsamer P u b l i k a 
t ion in ein B i ld integriert w e r d e n u n d stellen a m E n d e z u s a m m e n die eben gele
senen E i x ö v e g dar. 

A u c h Panthea, so erfahren w i r zu B e g i n n des f o lgenden D i a l o g s 'YJTEQ TCöV 
e l x o v w v (Verteidigung der Bilder [Pr.Im.]), hat d ie P u b l i k a t i o n z u r K e n n t n i s 
g e n o m m e n u n d Po lys t ra tos ihr Ur te i l darüber mitgetei l t , der es L y k i n o s in einer 
längeren R e d e referiert. Sie ist z w a r ü b e r das L o b erfreut , krit isiert aber als ge
bi ldete Frau die Ü b e r t r e i b u n g : daß L y k i n o s sie mi t G ö t t e r b i l d e r n vergl ichen habe , 
sei n ichts wei ter als Schmeichele i , d ie sie, w e n n sie sie h i n n e h m e , als charakter los 
b r a n d m a r k e n u n d die mi t ihr verg l ichenen Göttinnen auf M e n s c h e n m a ß herab 
setzen werde . L y k i n o s verte idigt sich gegen diese V o r w ü r f e in einer wei teren 
Rede , die Po lys t ra tos w i e d e r u m Panthea z u G e h ö r br ingen wi l l ; m i t se inem 
A b g a n g schließt der Text . 

I ch m ö c h t e als A u s g a n g s p u n k t me iner Ü b e r l e g u n g e n das auffäl l ige E in l e i 
t u n g s m o t i v des ersten D i a l o g s wäh len . L y k i n o s vergleicht die W i r k u n g P a n 
theas auf ihn m i t d e m Erb l i cken des G o r g o n e n h a u p t e s , mi t d e m in B l i c k k o n t a k t 
z u treten die so for t ige Verste inerung nach sich z ieht . D i e l iterarische u n d die 
i konograph i sche Trad i t i on k e n n e n G o r g o s o w o h l als häßl iches Scheusal w i e auch 
als schönes M ä d c h e n 3 ; d ie verste inernde W i r k u n g geht g l e i chwoh l v o n ersterem 

3 Vgl. Apollod. Bibl. 2,4,3: Xiytxai öE üJT' EVICDV öx i ö i ' 'AftTrväv T| MEöouoa Exaga-
xourrthy (paed öE öxt x a i JIEOI -/.(iXkovc, i\i$zkx\a£v f| r o g y w aÜTfj aviyxgiOrivai. Es 
scheint dies eine Variante des Marsyas/Apollon-Mythos zu sein. Vgl. Paus. 2,21,5 zur 
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aus.4 E i n e a u c h f ü r das V e r s t ä n d n i s d e r L u k i a n i s c h e n K o n s t r u k t i o n interessante 
V e r k n ü p f u n g der b e i d e n M o t i v s t r ä n g e bietet O v i d , Met. 4 , 7 7 2 - 8 0 3 , au f d ie ich 
n o c h z u s p r e c h e n k o m m e n w e r d e . Z u n ä c h s t ist h ier aber z u f ragen , o b erstens 
d iese s o p o i n t i e r t e E r w ä h n u n g des G o r g o n e n h a u p t e s n u r e inen r h e t o r i s c h e n 
E i n s t i e g s e f f e k t darste l l t o d e r w e i t e r e S p u r e n i m T e x t h in ter lassen hat , u n d z w e i 
tens , w a r u m L y k i n o s d iesen f ü r e ine s c h ö n e F r a u z u m i n d e s t part ie l l f r o s t igen V e r 
g le ich g e w ä h l t hat . 

I n der T a t ve r s t ehen w i r e in ige D e t a i l s des Tex tes besser, w e n n w i r in i h n e n 
i m p l i z i t e W e i t e r f ü h r u n g e n des G o r g o - M o t i v s e r k e n n e n . E x p l i z i t f o r m u l i e r t L y k i 
n o s z u B e g i n n , d a ß er z w a r se lbst P a n t h e a gesehen , sie i h n j e d o c h n i ch t a n g e 
schaut h a b e , w o d u r c h das S c h l i m m s t e v e r h ü t e t w u r d e . D e s w e i t e r e n s ind m i t 
G o r g o in d e r ä l teren l i terar i schen T r a d i t i o n n e b e n d e m v e r s t e i n e r n d e n B l i c k d ie 
S u b m o t i v e z u m e inen des ge l l enden Schreis , d e r e i n e m das B l u t in d e n A d e r n 
ge fr ieren läßt , z u m a n d e r e n des g r a u e n e r r e g e n d e n , w ü t e n d e n Z ä h n e k n i r s c h e n s 
bezeug t . 5 A u f be ides m a g L y k i n o s B e z u g n e h m e n , w e n n er s ich in Im. 9 in e ine 
B e s c h r e i b u n g gerade des M u n d e s u n d der Z ä h n e ver t ie f t , j e d o c h h i n z u f ü g t , 
P a n t h e a s S t i m m e h a b e er n i c h t h ö r e n k ö n n e n , s o n d e r n n u r i h ren b e i m Sprechen 
g e ö f f n e t e n u n d l ä c h e l n d e n M u n d gesehen: r e d u z i e r t e R e m i n i s z e n z e n an das 
g r in sende , k n i r s c h e n d e u n d k r e i s c h e n d e M a u l d e r m y t h i s c h e n G o r g o , w o b e i 
e rneu t , d i e s m a l d u r c h P a n t h e a s Unhörbarkeit, das S c h l i m m s t e v e r h i n d e r t w i r d : 
gerade d e r S t i m m e w i r d d a n n , w i e bereits e r w ä h n t , v o n P o l y s t r a t o s b e s o n d e r e 
A u f m e r k s a m k e i t g e w i d m e t (Im. 13 f . ) , der se ine A u s f ü h r u n g e n e n t s p r e c h e n d m i t 
d e r B e m e r k u n g sch l ießt , w e n n L y k i n o s P a n t h e a s ingen h ö r e , w e r d e er n i c h t m e h r 
n u r w i e be i i h r e m g o r g o n i s c h e n A n b l i c k vers te inern , s o n d e r n a u c h w i e O d y s s e u s 
b e i m G e s a n g der S i renen V a t e r l a n d u n d F a m i l i e vergessen. 6 H i n z u k o m m e n z w e i 
w e i t e r e D e t a i l s . E r s t e n s b e s c h r ä n k t s ich L y k i n o s a u s d r ü c k l i c h u n d b e i n a h e a u s 

Tradition, Gorgo sei eine libysche Königin gewesen, deren Land Perseus erobert habe: 
bei dieser Gelegenheit tötete er sie und schnitt ihr dann, von ihrer Schönheit verzau
bert, den Kopf ab, um ihn in Griechenland zu zeigen. 

4 Die Medusa-Ikonographie enthält daneben diverse weitere topische Elemente, wie die 
aufgerissenen Augen, den weit geöffneten Mund mit der herausgestreckten Zunge etc. 
Vgl. hierzu Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae s. v. sowie J.-P. Vernant, 
Deatb in the Eyes: Gorgo, Figure of the Other, in: ders., Mortals and Immortais. 
Collected Essays, hg. v. E I . Zeitlin, Princeton 1991, 111-138, Wer 112-119. 

5 Vgl. Vernant (Anm. 4) 117f. und Pind. Pyth. 12,6ff., Ol. 6,37, außerdem Ps.-Hes. Asp. 
164 u. 235. 

6 (OOTE rjv Jtoxe . . . x a i , äöox>OT|5 äxoüori5 aüxfic;, OüXETI Tö TWV roovövwv EXEIVO 
EOT) u w o v jiEJtovftwc;, Xtfl-oc; Et äv&Qü'mou ytvö\it\oc„ äk\a x u i Tö TWV 2EI-
ofrvmv Eion ÖJtolöv t i r|v- jtaoEoxf||ti yag ev o iöa XEXTIXTIUEVOC;, J tatotöoc; 
x a i o i x E i w v £juXa#6u.£voc; ... (Im. 14). 



4 Peter von Moellendorff 

schl ießl ich auf d ie Beschre ibung des K o p f e s der s c h ö n e n Frau:7 ebenso f okuss i e -
ren M y t h o s u n d I k o n o g r a p h i e der G o r g o auf ihr H a u p t . Z w e i t e n s beschl ießt 
Po l y s t ra tos die geme insamen A n s t r e n g u n g e n in (23) m i t d e m t r iumpha len H i n 
weis , m a n w o l l e das sich aus den e inze lnen Beschre ibungen ergebende G e s a m t b i l d 
in ein B u c h nieder legen u n d es als ew igen K u l t u r b e s i t z den heut igen u n d den 
z u k ü n f t i g e n M e n s c h e n z u r B e w u n d e r u n g überantwor ten . 8 D a m i t maßt er sich 
geradezu, w i e m i r scheint , d e n Ges tus eines epischen Sängers an, rückt die v o r a n 
gegangene enkomias t i sche A r b e i t also auf das N i v e a u einer m y t h i s c h e n H e r o e n 
tat. F ü r eine so lche Interpretat ion spr icht erstens der 'hero ische ' N a m e P o l y 
stratos, der auf diese We ise der schieren Zufä l l igke i t der Setzung en tzogen w i r d , 
w i e das ja auch f ü r den N a m e n ' L y k i n o s ' gilt, der, w i e m a n in der jüngeren F o r 
schung erkannt hat , über d ie V e r m i t t l u n g einer etwas versteckten A n s p i e l u n g auf 
A r i s t o p h a n e s ' Acharner als C h i f f r e für 'Sokrates ' gelten darf. Z w e i t e n s legt P o l y 
stratos in Im. 2, 11 u n d 15 dar, daß er, Pan thea u n d H o m e r alle drei aus d e m i o n i 
schen S m y r n a s t a m m e n , u n d br ingt sich d a m i t in eine h o m o e t h n i s c h e B e z i e h u n g 
z u m E p i k e r par excellence. Z u l e t z t w e r d e n d ie B i lder in ein B u c h niedergelegt z u 
d e m Z w e c k , bei z u k ü n f t i g e n Lesern i m m e r w ieder neues Staunen z u p r o v o z i e r e n , 
u n d das heißt d o c h w o h l : sie i m m e r w i e d e r neu v o r Staunen starr w e r d e n z u 
lassen, w i e es L y k i n o s b e i m ersten A n b l i c k der G o r g o Panthea geschehen war. 
D ieses prägnant gesetzte M o t i v k ö n n t e meines Erachtens daran er innern so l len , 
w i e Perseus das abgeschni t tene H a u p t der M e d u s a in eine Jagdtasche, die K ib i s i s , 
versenkt , aus der er es nach Bedarf gegen seine G e g n e r h e r v o r h o l e n kann , u m sie 
z u versteinern. 

A k z e p t i e r e n w i r derartige m o t i v i s c h e A n a l o g i e n als q u a s i - m y t h i s c h e S u b 
s truktur des Textes, so hat dies für die we i tere D e u t u n g maßgeb l iche K o n s e q u e n 
zen. D e n n z w i s c h e n d e m E r b l i c k e n der M e d u s a u n d d e m Versenken ihres K o p f e s 
in der K ib i s i s liegt ja i m m y t h i s c h e n Prätext die eigentl iche hero ische Tat des 
Perseus: ein Spiegel oder sein b lankpo l ier ter Schi ld e rmög l i ch t es i h m , die M e d u s a 
w a h r z u n e h m e n , o h n e ihr d i rekt in d ie A u g e n sehen z u müssen , u n d auf diese 
Weise in der Lage z u sein, sie mi t e inem gezie l ten Sichelschlag z u enthaupten . D i e s 
m ü ß t e dann fo lger icht ig L y k i n o s ' u n d Po l y s t ra to s ' Versuchen entsprechen, die 
körper l i che u n d dann die geistige u n d seelische Schönhe i t Pantheas mi th i l fe des 
L o g o s adäquat z u erfassen. W a s auf d e n ersten B l i ck als fu lminantes E n k o m i o n 

7 Vgl. Im. 6: ... xfjg EX KvLöou f|xo\)oti5 jxovov xf)v xtcpa>.r|v X.aßtbv oii&ev yag TOü 
äXkov 0(!)(iaT05 YUHv°ü öVTOC, ÖEtiaeTai,. De facto kommt er in (6) nur in einem 
Halbsatz auf Hände und Finger sowie auf das Gewand, in (7) summarisch auf TO äXXo 
aöfia zu sprechen und weist Panthea in (9) ebenso lakonisch die Homerischen Attri
bute XEVKUAEXOC, und QoooöäxtuXoc; zu. 

8 ... rhc, Eixövac; ... (xiav i"% cuiaowv oimWvTEc; £5 ßißXCov xaTa\^e(i£voi JtaQEXu)-
Î EV ÖJtaoi dauua'Ceiv TOI? TE vöv ovoi xai tote, EV üOTEQü) EOO|A.EVOIC; ... (Im. 23). 
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angelegt z u sein scheint, w ü r d e sich über die Vermi t t l ung des m y t h i s c h e n Prätexts 
als hero ische Gewa l t ta t gegen ein bedroh l i ches M o n s t r u m erweisen. E rneu t er
geben sich hier z w e i Fragen. Erstens ist zu untersuchen , o b u n d inwie fern die 
E inze lhe i ten der enkomias t i schen Beschre ibung den Leser z u einer so lchen Inter 
pretat ion des Textes als eines gewalttät igen Zugr i f f s auf Pantheas Schönhe i t be 
rechtigen. Zwe i t ens w e r d e n w i r natür l ich überlegen müssen , zu w e l c h e m Z w e c k 
L u k i a n se inem Text ein solches assoziat ives Sys tem unterlegt haben k ö n n t e . 

M a n m u ß nicht we i t suchen, u m in den Imagines ein A n a l o g o n z u m m y t h i 
schen M o t i v des Spiegelbi ldes z u f inden . L y k i n o s u n d Po lys t ra tos erschaffen 
'B i lder ' der Panthea, die selbst w e d e r in d iesem Text n o c h in der Verteidigung 
der Bilder jemals d irekt auftritt . D i e eigentl iche aktive H i n w e n d u n g der beiden 
M ä n n e r z u Panthea, der Versuch , sich ihrer Schönhei t zu 'bemächt igen ' , den 
u m w e r f e n d e n E i n d r u c k dieser Schönhe i t z u 'bewäl t igen ' , geht also n u r mittelbar 
vonstat ten , i n d e m sie sich eines doppe l t en Spiegelungsverfahrens der Im i ta t i on 
bedienen: be ide ru fen K u n s t w e r k e s o w i e e inze lne Vors te l lungen, B i lder u n d M o 
t ive des klassischen K a n o n s des B i ldungswissens auf , u m e inander ihre E i n d r ü c k e 
v o n Pantheas äußerer u n d innerer Schönhe i t sagbar z u machen u n d we i t e r zu 
geben, u n d z u m i n d e s t d ie Statuenfragmente werden n o c h ein zwe i tesmal durch 
den L o g o s gespiegelt.9 A n das enkomias t i sche Ge l i ngen oder M i ß l i n g e n k n ü p f t 
sich n u n m . E . die B e w e r t u n g dieser Vorgehensweise insgesamt: gelingt es L y k i n o s 
u n d Po lys t ra tos , die Schönhe i t Pantheas in ihrer natür l ichen Lebend igke i t zu 
bewahren , oder geht der v o n ihnen e n t w o r f e n e n Gesta l t eben diese U n m i t t e l b a r 
keit , der E i n d r u c k einer W i r k l i c h k e i t ab? I m zwe i t en Fal l dür f te m a n w o h l o h n e 
Ü b e r t r e i b u n g sagen, daß die beiden Verehrer Panthea in e inen Schemen v e r w a n 
delt , z u e inem schwachen A b g l a n z ihrer selbst gemacht , in ihrer Idealität beschä
digt , k u r z u n d übertragen gesprochen: getötet hätten. U n d in der Tat geschieht 
genau dies, was sich verdeut l ichen läßt, w e n n m a n z u m Vergle ich die bekannte , 
bei C i c e r o z u Beg inn des 2. Buches v o n De inventione überl ieferte A n e k d o t e her 
anz ieht , auf die L y k i n o s hier augenschein l ich B e z u g n i m m t . Zeux i s sol lte für die 
K r o t o n i a t e n ein G e m ä l d e v o n H e l e n a malen u n d suchte z u d iesem Z w e c k die fün f 
schönsten M ä d c h e n des O r t e s aus. D a s Schönheitsurte i l , basierend auf Zeux i s ' 
iudicium, b e z o g sich auf jewei ls e inze lne vo l lendete Körperte i le , die Zeux i s dann 
mi th i l fe seiner ars i m G e m ä l d e kombin ie r te : das so entstandene K u n s t w e r k war 

9 Das Verfahren, Panthea nur qua Spiegelbild sichtbar werden zu lassen, wird in 
Pr.Im. 16 wiederholt: hier imaginiert Lykinos die körperliche Anwesenheit Pantheas 
und gerät in eine Ekstase des Schreckens, womit m.E. das Gorgo-Motiv des ersten 
Dialogs aufgegriffen wird: der hier nur noch vorgestellte Anblick der schönen Frau 
provoziert den Logos: XCUTOI ... oüx o i ö n öm»q cpoftepwTEoov u m xö Jtocr/u« 
rtEKoirixac, x a i (!>; ö o ä c lopö> TE rjot) x a l öEÖoixa x a i uovovou/i x«l ö p ä v aviriv 
ol 'ouai x a i TO npcr/ua nokl^v uo i TTIV jtapcr/frv EUJTEJUHTIXEV. 



6 Peter von Moellendorff 

n u n in allen Stücken per fekt u n d besaß o b e n d r e i n den d u r c h die k o m b i n i e r t e invi
tatio naturae hervorgeru fenen V o r z u g der veritas, also authent ischer N a t ü r l i c h 
keit.10 L y k i n o s ' P r o b l e m setzt genau da an, w o Z e u x i s ' P r o b l e m gelöst ist: Panthea 
ist eine Frau, d ie qua natura n icht n u r veritas, s ondern auch V o l l e n d u n g in jeder 
H i n s i c h t besitzt . E i n genaues gemaltes B i l d besäße daher per se ebenfalls diese 
Qua l i t ä ten , o h n e auf Z e u x i s ' Ver fahren zurückgre i f en z u müssen . Für L y k i n o s 
liegt d ie Schwier igke i t v ie lmehr , w i e er selbst in Im. 3 sagt, in der Ö0T>eveia x f jq 
xe/VTii;, in den u n z u r e i c h e n d e n M ö g l i c h k e i t e n seiner ars: es liegt n icht i m Bere ich 
der sprachl ichen M ö g l i c h k e i t e n , so ein bewunderswer tes B i ld z u gestalten.11 D i e 
ses prä l iminar ische V e r d i k t entwertet i m G r u n d e bereits die f o lgende Beschre i 
bung : z w a r ve rmag auch L y k i n o s , m i t H i l f e seines iudicium d ie schönsten E i n 
ze l züge der jewei l igen Statue a u s z u w ä h l e n , j e d o c h ist sein L o g o s nicht fähig, sie 
w i r k l i c h mi te inander z u k o m b i n i e r e n . D i e sprachl ich z u verwi rk l i chende E inhe i t 
ve rmag L y k i n o s n u r z u beschwören . 1 2 D e r G r u n d dafür ist, daß seine verbale 
Beschre ibung s ich z u m D i e n e r eines B i ldd i skurses macht : er k o m b i n i e r t sti l istisch 

10 Vgl. Cic. inv. II 1 ff., außerdem zu weiteren Erwähnungen vergleichbarer Verfahren in 
der antiken Literatur, Bretzigheimer (Anm. 2) 170f. Lykinos wählt, wie Zeuxis fünf 
Mädchen, fünf Statuen aus, ein arithmetisches Detail, das möglicherweise für eine di
rekte Bezugnahme spricht. Anders als sie vermag ich Lykinos' Vorgehensweise jedoch 
nicht als ultimative Steigerung einer Idealisierungsstrategie zu lesen: dort soll ja die 
Vereinigung der partialisierten, für sich genommen unvollkommenen Modelle gerade 
die noch fehlende Idealisierung erst leisten, sie ist gewissermaßen nur dem Künstler 
möglich, während hier diese vorgängige Vereinigung im idealen Kunstwerk wieder 
zerschlagen wird: die Totalisierung zu neuer Idealität müßte Lykinos als novus artifex 
leisten, womit er zugleich die doch von ihm ideologisch in Anspruch genommene Ide
alität der klassischen Kunstwerke leugnet. Ist also „die Sichtung und Prüfung verschie
dener Modelle, die Selektion ihrer jeweils vorzüglichsten Merkmale und deren Kombi
nation zur Konstituierung einer Kunstgestalt ... in der empirisch ausgerichteten 
Kunsttheorie der Modus idealisierender Malerei schlechthin" (Bretzigheimer 170), so 
wird sie hier eher parodiert als gesteigert. Selbst wenn man grundsätzlich vergleichbare 
Verfahrensweisen bei Homer (Beschreibung Agamemnons) und Hesiod (Erschaffung 
der Pandora) danebenstellt, übertreibt Lykinos das Procedere der Fragmentierung 
doch gewaltig. Und genau diese Übertreibung - die er selbst Homer ironisch zu unter
stellen scheint: ejtl u i v yt xoü ' A v a u i u v o v o s ö o a ööT)V avxöc, (peiöw eitoirioaxo 
Täiv öEü)V x a l lög Exautevoaxo ras E i xövas es xö OüHHEXQOV ms öuuxixa u i v 
<pr)Oi x a i xEcpa)arv i'xeXov a ü x ö v Eivat TüI A ü , xä> "AQZX öe xr]v ^ü)VT)V, OTEQVOV OE 
Tö) n o o E i ö ö v i , ö icugwv xöv ävt>owJtov x a x a \ii\r\ J toös xoooüxiov f l e ö v E ixövas 
... (Pr.Im. 25) - führt dazu, daß seine Beschreibung eigentlich dem Verdikt der 
psychrotes unterliegen müßte. 

11 ... oi) xaxa Xöywv öüvau tv •• - iucpavtaa i O a u u a a t a v oüxws E ixöva ...(Im. 3). 
12 ... j taoaöövxES xas E ixövas xw Xöyw £JUX0Ei|>aiu£v atixw uExaxoauetv x a i o v v -

x idEva i x a i äouötjEtv ws ä v EÜoufluöxaxa öüva i xo cpuXaxxwv ä u a xö OUUUIYES 
EXEIVO x a i jtoixCX.ov (Im. 5; vgl. 23). 

file:///ii/r/
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heterogene E lemente , i n d e m er sie b l o ß aneinanderreiht , o h n e z u einer H a r m o n i 
s ierung z u gelangen, d ie n u r der visuellen Vors te l lungskraf t seines Gesprächspar t 
ners u n d des Lesers überlassen bleibt , sprachlich aber n icht geleistet w i r d . D a b e i 
exist ieren so lche Ver fahren auch in der Sprache durchaus : die V e r w e n d u n g an 
schaul icher S y m b o l e u n d M e t a p h e r n , v o n F iguren , die e inem Text auch räuml iche 
S y m m e t r i e ver le ihen, außerdem all d ie Ver fahren , die in der rhetor ischen T h e o r i e 
m i t der E r z e u g u n g v o n evidentia I e v a g y e i a (c tXQiße ia ) befaßt s ind u n d der E r 
z ie lung des E i n d r u c k s v o n Präsenz u n d Gle ichze i t igke i t verschiedener E l emente 
dienen.1 3 G e r a d e das, die Präsentat ion der gesamten Person u n d dami t den E i n 
d r u c k v o n A u t h e n t i z i t ä t - veritas14 - br ingen L y k i n o s u n d Po lys t ra tos nicht z u 
stande, w e i l die sti l istische Heterogen i tä t , die gänz l iche Verschiedenhei t der Sta
tuen u n d Vorb i lder , auf die sie sich bez iehen, d ie A u f m e r k s a m k e i t auf s ich selbst 
u n d w e g v o n d e m e inen z u beschre ibenden Gegens tand lenken. Statt dessen rei
hen die be iden in bunter , unsystemat ischer Fo lge u n d in auch syntakt ischer E i n 
tön igke i t 1 5 e in kostbares Deta i l ans andere, u n d der G i p f e l p u n k t seiner B e 
schre ibung bedeutet zug le ich ihren A b s t u r z in die Banal i tät der tauto log ischen 
Vergle ichs: „... u n d überhaup t wirs t D u sie mi t viel g rößerem Rech t m i t der go lde 
nen A p h r o d i t e vergle ichen als d ie Tochter des Br i seus . " 1 6 D i e mi t d e m R ü c k g r i f f 
au f art i f iz iel le F r a u e n k ö r p e r arbeitende D e s k r i p t i o n m ü n d e t in die A p o s t r o p h e 
des Inbegr i f f s der Schönhe i t selbst, dessen E p i t h e t o n ' go lden ' erneut eine Statue 
assozi ieren läßt: z u guter Le t z t m u ß in e inem neuer l ichen Ges tus der B e s c h w ö 
r u n g der N i m b u s des unhinter f ragbaren , d iv inen Me i s te rwerks b e m ü h t werden , 
u m die unabschl ießbare u n d unbefr iedigende R e i h u n g immer neuer Detai ls zu E n d e 
z u bringen.1 7 A b e r der Vergle ich , so endgül t ig er sich gibt, l ieße sich ins U n e n d -

13 Vgl. hierzu H. Lausberg, Handbuch der literarischen Rhetorik, München 1960, § 810. 
14 Hierbei handelt es sich um eine Spezialform der evidentia, den xaoaxtriQiauog; vgl. 

Lausberg (Anm. 13) § 818. 
15 Vgl. bspw. Im. 6: ra |xev ... TE, x a l ... äfia TCö xa bi ... xai xai. . . - xai 

Tf)5 öe vergleichbar parataktisch strukturiert ist das Syntagma in Im. 7, wo es um 
die Farbkombinationen geht. 

16 ... x a i öAOK; TT) xöf°Ti 'AcpooöiTTi EixäoEt noXv öIXOIöTEDOV r\ TT|V TOV BQIOEWC; 
(Im. 8). 

17 Das Adjektiv XQVöEtoc; wird in der Ilias an drei Stellen der Aphrodite beigelegt 
(//. 3,64; 9,389; 19,282 (hier auch der zitierte Vergleich mit Achills Sklavin Briseis)). 
Von anderen Göttern wird es nicht ausgesagt, sehr häufig jedoch von kostbaren 
Gegenständen sowohl in Menschen- als auch in Götterbesitz. Statuen wird es, soweit 
ich sehe, bei Homer nur in Od. 7,100 zugesprochen (xQuaeioi xoüyoi als Fackelhalter 
im Palast des Alkinoos). Im Homer. Hymnos auf Aphrodite 170-175, v. a. 175, wird 
Aphrodites Aussehen in der Epiphanie explizit mit dem ihres Kultbildes auf Kythera 
verglichen; vgl. B. Gladigow, Epiphanie, Statuette, Kultbild. Griechische Gottesvorstel
lungen im Wechsel von Kontext und Medium, Visible Religion 7, 1990, 98-121, hier 99. 
Das Motiv - mit der Attribution 'golden' für Aphrodite sei an das Material einer Statue 
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l iehe u n d sch l ieß l i ch Z i r k u l ä r e f o r t s chre iben : ' W i e s c h ö n ist e igent l ich d i e g o l d e n e 
A p h r o d i t e ? ' - so s c h ö n w i e P a n t h e a ? N i c h t o h n e G r u n d sch l ießt L y k i n o s daher 
selbst sog le ich d ie e igent l iche Frage an: „ W a s aber auf all d e m erb lüh t , d ie C h ä r i s , 
ja m e h r n o c h : alle C h a r i t e n , d ie es g ib t , u n d alle i m C h o r t a n z e n d e n E r o t e n z u 
gle ich, w e r k ö n n t e d ie n a c h a h m e n ? " {Im. 9).18 E r hat sich red l i ch b e m ü h t , aber 
s e i n e m G e s p r ä c h s p a r t n e r P o l y s t r a t o s u n d u n s d o c h ke inen E i n d r u c k v o n u n m i t 
te lbarer a n m u t i g e r L e b e n d i g k e i t , chäris, ve rmi t te l t , s o n d e r n statt dessen, u m eine 
F o r m u l i e r u n g v o n R o l a n d Bar thes z u v e r w e n d e n , e ine L is te ideal is ierter „Par t i a l -
o b j e k t e " 1 9 gel iefert , e ine A r t ' W ö r t e r b u c h des S c h ö n e n ' . 

A b e r auch e ine n u r f i k t i v e T o t a l i s i e r u n g ve rwe iger t L u k i a n se inem L y k i n o s . 
D e n n er läßt i h n n a c h der B e s c h w ö r u n g der ' g o l d e n e n A p h r o d i t e ' z u m A b s c h l u ß 
seiner B e s c h r e i b u n g w i e d e r auf e in D e t a i l rekurr ieren . P o l y s t r a t o s hatte i h n n ä m 
l ich gefragt, be i w e l c h e r T ä t i g k e i t er P a n t h e a beobach te t habe , u n d hier w ä r e 
v ie l le icht d ie M ö g l i c h k e i t , d ie E i n h e i t des L e b e n d i g e n z u st i f ten, gegeben ge
w e s e n . Sie h ie l t , ber i ch te t L y k i n o s , e ine B u c h r o l l e in den H ä n d e n , ha lb ent ro l l t , 
als o b sie gerade b e i m L e s e n war , u n d un terh ie l t s ich läche lnd m i t e i n e m Begleiter. 
L y k i n o s j e d o c h v e r m a g d i e sem po ten t i e l l to ta l i s ierenden A s p e k t n i ch t we i te r 
n a c h z u g e h e n : v i e l m e h r r ü c k t er ihn , w i e berei ts e r w ä h n t , außer H ö r w e i t e u n d läßt 
i h n s ich statt dessen in b e w u n d e r n d e m Staunen ü b e r Pantheas M u n d u n d Z ä h n e 

ergehen: 

Als sie lächelte, Polystratos, zeigte sie ihre Zähne, Zähne - wie soll ich dir sagen, wie 
weiß sie waren, wie gleich und wie regelmäßig? Wenn du schon einmal eine wunder
schöne Kette aus den strahlendsten und gleichmäßigsten Perlen gesehen hast: gerade so 
waren sie in einer Reihe gewachsen. Vor allem schmückte sie die Röte der Lippen. Sie 
schimmerten leicht, genau wie es bei Homer heißt, gesägtem Elfenbein gleich, nicht die 
einen breiter, die anderen vorstehend oder mit Lücken, wie es bei den meisten Frauen 
der Fall ist, sondern sie standen sozusagen in völliger Gleichberechtigung, gleicher 
Färbung, gleicher Größe und gleicher Ausrichtung, und insgesamt boten sie einen 
gewaltigen wundersamen Anblick, der die ganze menschliche Wohlgestalt noch über
traf. {Im. 9)20 

gedacht und überhaupt lasse sich die Hierarchie göttlicher Mächte an der Wertigkeit 
des Materials ihrer Statuen und deren künstlerischem Vollendungsgrad festmachen -
elaboriert Lukian intensiv in J.Tr. 7 -12, v. a. 10. 

18 ö OE J täo iv E J i a v t M Toirroig, f) Xägic,, ( x a M o v 6e j t ä o a i ä f i a ö x ö o a i XQOITE? x a i 
ö i t o a o t "EQIDTEC; J I E ü I X O Q E ü O V T E ? , c iv u m r i a a a f t a i ö I W X I T O ; 

19 Vgl. R. Barthes, S/Z, Paris 1970, dt. Frankfurt 31998, 38, 59; die zitierten Termini ebd. 
114-118. 

20 Jt^f)v n E i o t ö o a o ä yz, w n o M o t o o i T E , ööövxac, Ê ECPTTVE n&q ä v EiJ to i |H o o i 
ö l t « ? [iiv Xevxovc,, ÖJtaic 6E ODHHETOOU? x a i Jtoöc, älXr\ko\K avvrio^oavEvouQ; 
Ei' J iou x ä M i a x o v ö o n o v EIOEC EX x(ov ox iX i t voxaxwv x a i IOO|XEYE\^ö)V n a p y a -
giTiTrv, o i h o K Eni mi%ov EJtEtpiwEoav EXOOUOüVTO 6E \iäXwm Tö> xä)v xei^wv 
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D a s ästhetische Deta i l übertr i f f t , tmegmcue i , die Gesamthe i t der Wohlgesta l t , J i ä -
o a v TT)V äv&Q(DJUVTiv eüux)Qcpiav: das ' W ö r t e r b u c h ' w i r d also a m E n d e gewisser 
m a ß e n u m ein weiteres L e m m a bereichert, aber n icht in eine total is ierende V i s i o n 
über führ t , u n d z w a r auch deshalb n icht , wei l L y k i n o s hier n icht auf Vorb i lder in 
der Sku lp tur zurückgre i fen konnte 2 1 u n d daher einerseits vage auf H o m e r , d irekt 
aber auf den Vergle ich m i t den ' n o r m a l e n ' Frauen rekurriert : m i t h i n ke in H ö h e 
p u n k t der Beschre ibung , jedenfal ls n icht aus der Sicht des zugrundegelegten 
ästhet ischen K o n z e p t s der Tota l i s ierung, sondern ein ant ik l imakt ischer A b s t u r z , 
der in k o m i s c h e r Weise m i t der gleichzeit igen t r iumpha len A p o s t r o p h e ane inan 
derstößt . 

D e m W o r t k ü n s t l e r gel ingt es hier also n icht , die Lineari tät als e lementaren 
M o d u s v o n Sprache z u überschrei ten, u n d ich denke , das zu Beg inn gegebene B e i 
spiel aus den fo lgenden A u s f ü h r u n g e n des Po lys t ra tos - d ie Beschre ibung v o n 
Pantheas S t i m m e durch e ine A k k u m u l a t i o n heterogener s t imml icher Meis terpara 
d igmata - genügt , u m z u zeigen, daß er nur das G e g e n s t ü c k z u der Sk i z ze seines 
Freundes L y k i n o s liefert. D e r Fragmentar is ierung des we ib l i chen K o p f e s , w i e sie 
L y k i n o s prakt iz ierte , tritt näml i ch n u n eine Überde te rm in i e rung einzelner, an 
sich autarker geistiger u n d seelischer Qua l i tä ten z u r Seite: auch hier b le iben die 
jewei l igen D e t e r m i n a n t e n aber u n v e r b u n d e n nebeneinander stehen. Bedeutsam ist 
dabei , daß dieses hier so a b u n d a n t prakt iz ierte Ver fahren der Parataxe den andern 
orts n icht n u r prakt iz ier ten, sondern auch expl iz ierten ästhetischen Vors te l lungen 
L u k i a n s eklatant widerspr icht . I n seinen Schri f ten z u r ästhetischen T h e o r i e - ins 
besondere De domo, Prometheus es in Verbis, Zeuxis - ist klar formul ier t , daß sein 
künst ler isches Ideal gerade nicht dar in besteht, fü r sich g e n o m m e n schöne E i n z e l 
stücke, naXä, in einen T o p f z u wer fen , sondern daß ihre H a r m o n i e u n d M a ß 
berücks icht igende M i s c h u n g das Z ie l sein m u ß , rj ul^ti; e v a y n o v t o i ; xa i , x a x a Tö 
aij[i[X£TQOv, w i e es in Prom.Es 5 fo rmul ier t wird.2 2 W a r u m läßt er also die 
be iden gebi ldeten W o r t j o n g l e u r e L y k i n o s u n d Po lys t ra tos in ihrem ehrl ichen 
B e m ü h e n , d ie Schönhei t Pantheas sprachl ich z u fassen, scheitern u n d ihre leben
d ige A n m u t z u seelenlosen B i ldern 2 3 zerschlagen? W a r u m , anders gefragt, läßt er 

EOt>df|UOTi. ÜJtEücpaivovTO yov\, aüxö 6TJ Tö TOX> 'OUTIOOU, e^ecpavu trä n o i a x w 
ö'uoioi , ot>x oL u i v JTtarttiTEQOi a ü x w v , o i öe jtooEXOvxEq fj öIEOTTIXöTE? o i o i xali ; 
nktiazaic,, äXXä xi? jxavxmv i o o t i u t a x a i ö u ö x g o i a x a i uivefkN; EV x a i JTOOOE-
XE15 öumcuc;, x a i öXhK u i y a xi f>aüu.a x a i üdaauei j t äoav xiyv ävdoüj j t ivr iv 
evnoocpiav ÜJtEOJiEJtaixöi;. 

21 Vgl. Bretzigheimer (Anm. 2) 172. 
22 Vgl. hierzu eingehender Verf., Cameis, Celts, and Centaurs (im Erscheinen). 
23 Daß es, entgegen Polystratos' triumphaler Schlußbehauptung, eben doch nicht zur 

Erschaffung eines Bildes kommt, zeigen in möglicherweise beißender Ironie auch die 
pluralischen Titel beider Dialoge. Die imitatio auctorum, die, worauf Bretzigheimer 
(s. Anm. 2) 174 zu Recht hinweist, auch im Bereich der Skulptur so geläufig war, daß 
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die beiden J tEJ tmöeu" .evcH als P s e u d o - H e r o e n auftreten, d ie sich an der g o r -
gonenha f ten Schönhe i t Pantheas in m o n s t r ö s e r We ise vergehen? 

E i n e M ö g l i c h k e i t der A n t w o r t l iegt dar in, L y k i n o s u n d Po l y s t ra tos ' T u n , 
w e n n s c h o n n icht gerade als L u s t m o r d , so d o c h als erot isch mot iv ie r t z u ver 
stehen. D e n n das ' W ö r t e r b u c h der Schönhe i t ' k a n n ja, u m n o c h e inmal Barthes 
z u z i t ieren, n icht zu le t z t auch ein „ W ö r t e r b u c h v o n F e t i s c h - O b j e k t e n " 2 4 sein. 
L y k i n o s u n d Po l y s t ra tos versuchen, d u r c h i m m e r neue De ta i l nachb i ldungen , 
Te i lungen , Fragmentar i s ierungen, d u r c h das rücks icht lose u n d u n b e k ü m m e r t e 
sprachl iche Zugre i f en , s ich des F a s z i n o s u m s der Schönhe i t z u bemächt igen , es 
sich als Bes i t z auf i m m e r z u eigen z u machen . D i e s e Ane ignungsver fahren s ind 
z w a r vergebl ich , d e n n das W e s e n des Schönen , das M o m e n t seiner Tota l i s ierung 
entz ieht sich i h n e n mi t jeder A n n ä h e r u n g i m m e r weiter; g l e i chwoh l erregen sie 
Lus tge füh le . D i e ideal ischen Körper te i l e der Frauenstatuen, v e r b u n d e n m i t R e m i 

die heutige archäologische Kunstgeschichte Formtypologien und Nachahmungstradi-
tionen konstituieren kann, darf nicht hinter den eigentlichen künstlerischen Akt, der 
harmonischen Zusammenfügung der Imitate, zurücktreten. 

24 Vgl. Barthes (Anm. 19) 115; vgl. die Lexien 228-244 seiner Lektüre von Balzacs Sarra-
sine: „Diese unerhoffte Schöpfung barg Liebe, die alle Männer entzücken konnte, und 
so viel Schönheit, daß sie einen Kritiker zufriedenstellen mußte. Sarrasine verschlang 
mit dem Blick die Statue des Pygmalion, die für ihn von ihrem Sockel hinabgestiegen 
war. Als die Zambinella sang, ergriff ein Delirieren den Saal. Der Künstler erschauerte. 
Dann spürte er in den Tiefen seines Innern ... plötzlich ein Prickeln. Er klatschte nicht 
Beifall, er sagte nichts, er empfand einen Anflug von Wahnsinn, eine Art Raserei ... 
Sarrasine wollte sich auf die Bühne stürzen und sich dieser Frau bemächtigen: seine 
Kraft, verhundertfacht durch einen kaum zu erklärenden seelischen Druck strebte 
danach, mit schmerzvoller Gewalt nach außen zu treten. ... Er war so vollkommen 
trunken, daß er weder den Saal noch die Zuschauer noch die Schauspieler wahrnahm 
und auch die Musik nicht mehr hörte. Mehr noch, zwischen ihm und der Zambinella 
war keine Entfernung mehr, sie gehörte ihm, die Augen, die er auf sie heftete, nahmen 
sie ganz in Besitz. Eine fast diabolische Macht ließ ihn den Lufthauch ihrer Stimme 
spüren, das wohlduftende Puder einatmen, das ihre Haare in sich aufgenommen 
hatten, die Abstufungen ihres Gesichts sehen und die blauen Adern darin zählen, die 
ihre seidige Haut schattierten. Endlich diese bewegliche, frische, von silbernem Klang 
erfüllte Stimme, geschmeidig wie ein Faden, dem der leiseste Lufthauch Gestalt gibt, 
den er rollt und entrollt, entfaltet und wieder auflöst, diese Stimme drang so lebhaft 
in seine Seele ein, daß er mehrmals unwillkürliche Schreie ausstieß, wie durch konvul
sivisches Entzücken entrissen ..." Im Grunde lesen wir hier die Konsequenzen der 
Begegnung mit dem Schönen, denen Lykinos gerade noch entkommen ist: der Enthu
siasmus, der eventuell nur die Kehrseite der von Gorgo hervorgerufenen Versteinerung 
ist, wie Balzacs zitierte Formulierung „Er war so vollkommen trunken, daß er weder 
den Saal noch die Zuschauer noch die Schauspieler wahrnahm und auch die Musik 
nicht mehr hörte" deutlich macht. Gerade diese unmittelbare Wirkung bleibt Lykinos 
und Polystratos durch die vielfachen Brechungen ihrer Begegnung mit dem Schönen 
aber versagt. 
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n i s z e n z e n an ebenso ideale geist ig-seel ische W e r t s e t z u n g e n suggerieren als k lass i 
z is t ische Fet i sche d ie (s ich de facto en t z i ehende ) A n w e s e n h e i t des tota len S c h ö 
nen , das sie z u m G e g e n s t a n d eines uner fü l l t en ( u n d auch uner fü l lbaren ) quas i 
sexuel len Begehrens m a c h e n . So begrüß t s c h o n in d e n ersten Sätzen des D i a l o g s 
P o l y s t r a t o s seinen verw i r r ten F r e u n d m i t einer Z o t e : w i e habe es einer Frau ge l in 
gen k ö n n e n , d e n m i t L e i b u n d Seele päderast isch or ient ier ten L y k i n o s s o ins M a r k 
z u tref fen?2 5 D i e Uner fü l l ba rke i t , zug le ich aber d ie Intensität der erot ischen E m p 
f i n d u n g br ingt L y k i n o s d a n n selbst i n der E in l e i tung seines ' M e t h o d e n k a p i t e l s ' 
z u m A u s d r u c k , in d e m es u m das f ü r d ie Beschre ibung Pantheas a n z u w e n d e n d e 
Ver fahren des S ta tuenpuzz les geht. D e n n die erste u n d wicht igs te Frauenstatue ist 
f ü r L y k i n o s d ie jen ige der kn id i s chen A p h r o d i t e des Praxiteles: 

Lyk. Hast du schon einmal eine Reise zur Insel der Knidier gemacht, Polystratos? Pol. 
Allerdings. Lyk. Da hast du sicher auch ihre Aphrodite gesehen? Pol. Gewiß, beim 
Zeus, das schönste unter allen Werken des Praxiteles. Lyk. Aber du hast bestimmt auch 
die Geschichte gehört, die die Einheimischen über sie erzählen, daß sich einer in die 
Statue verliebte und, nachdem er sich heimlich im Heiligtum hatte einschließen lassen, 
mit ihr schlief, so gut das mit einer Statue geht. Aber das soll an anderer Stelle erzählt 
werden (Im. 4).26 

W i r er fahren n icht ausdrück l i ch , w a r u m L y k i n o s hier gerade an eine Vergewa l t i 
gungsszene , d ie tragische Var iante des P y g m a l i o n m y t h o s , denk t . A b e r daß es 
n icht m e h r n u r u m die ästhet ische I n b e s i t z n a h m e der s c h ö n e n Panthea geht, 
s o n d e r n daß hier ein k a u m subl imier tes sexuelles Begehren z u m A u s d r u c k 
k o m m t , k a n n k a u m bezwe i f e l t w e r d e n . Z u g l e i c h ist dies der H i n t e r g r u n d , v o r 
d e m die f o l g e n d e Fragmentar i s ie rung , Z e r f e t z u n g des B i ldes der Frau z u ideal i 
s ierten ästhet ischen Fet i schen statt f indet u n d gelesen w e r d e n m u ß . In Im. 6 u . 7 
gleiten versteckte begehr l iche B l i cke an Pantheas (nur hier e r w ä h n t e m ) K ö r p e r 
ent lang: „ . . . v o n der Statue aus K n i d o s n i m m t m e i n L o g o s nur den K o p f - den 
übr igen K ö r p e r w i r d er n icht benö t igen , we i l der ja nackt i s t " 2 7 und : „ P o l y g n o t 
so l l auch ihr G e w a n d m a c h e n , ausgearbeitet bis ins feinste De ta i l , so daß es an den 
r icht igen Stel len eng anl iegt, z u m größten Tei l aber i m W i n d f lat tert . "2 8 I n Im. 9 

25 'HO6XX.EIC, wteo(pi>£C TI xö ftia\ia cpric x a i 6£ivü)C ß i a i o v , ei' ye x a i A u x t y o v 
i^inX^t Yuvf| nc, ouoor ai> 760 vnö \iiv n o v ux toax iwv x a i J iävu g a o i w c a v x ö 
j täaxEtC. . . (Im. 1). 

26 ' A Ä l a x a i xöv \i\rSox i j x o u o a ? , öv Uyovoiv o i E juxwo to i Jteoi aüxfic, ibc Eoaa -
fteiri Tic xoü 676X410x05 x a i Xafhbv ünoXeicpi^Eic EV IEQIO OI>7YEVOIXO, WC 6UV-
a x ö v 676X^0x1. xoxixo u i v x o i ä U c o c LaxoQEiöfho. Die vollständige Geschichte bei 
[Ps.-] Lukiany lm. 16. 

27 ... xrjc EX K v i ö o u f|xoiLi0ric (.lövov xtyv xEcpaXrrv Xa fkbv Oü6EV 760 xoö äXKov 
awuxtxoc Yt'fivoi' övxoc oef|0£xai . • • (Im. 6). 

28 x a i EoftTjxa öE oi 'xoc [sc. ö n o X ^ v w x o c ] i t o inoaxw EC xö Xenxöxaxov Et£i07aa-
uivriv, <öc atrvEOxäXüm u i v ö o a xpr\, 6ir|VE|xü>ai<kn 6e xa j t o M a ... (Im. 7). 
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b e m ü h t L y k i n o s schl ießl ich sogar ausdrück l i ch d ie u m Panthea i m Re igen t a n z e n 
den Eroten . M i r persön l i ch - aber das ist ein sub jekt iver E i n d r u c k - scheint 
zu le tz t auch die Fasz ina t i on , die der A n b l i c k v o n M u n d , L i p p e n u n d Z ä h n e n 
(Im. 9) bei gewissermaßen 'abgeschaltetem T o n ' auf L y k i n o s ausüben, ein recht 
starkes erotisches M o m e n t z u enthal ten, nicht zu le tz t deshalb , wei l L y k i n o s so 
aus führ l ich auf sie z u sprechen k o m m t , o b w o h l sie, w i e gesagt, d u r c h seinen 
ästhetischen A n s a t z der klassiz ist ischen Spiegelung nicht abgedeckt s ind: hier 
w i r d der Beschre ibende O p f e r seines Begehrens , das ihn sich an seine Phantas ien 
verl ieren läßt. D i e geradezu rauschhaf te Beschre ibung , die d a n n später Po l y s t ra tos 
der S t i m m e der Panthea z u k o m m e n läßt, d ie er m i t d e m G e s a n g der ebenfal ls e ro 
t isch besetzten Sirenen2 9 vergleicht, gehört auch in diese Reihe.3 0 U n t e r der Tex t 
oberf läche der ästhet ischen A n a l y s e also die E n t h a u p t u n g der M e d u s a u n d die 
lustvo l le Vergewa l t igung u n d Sez ierung der schönsten aller Frauen , wenigstens i m 
B l i c k des V o y e u r s ? Statt ästhetischer Tota l i s ierung erot ische Fet ischis ierung? 
W e n n die E r f a h r u n g der v o l l k o m m e n e n Schönhe i t sprachl ich n icht adäquat k o m 
mun i z i e r t w i r d , verschaf f t ihre mit te lbare A n e i g n u n g i m Spiegel der f ragmentar i -
s ierenden M i m e s i s d a n n eine lus tvo l le Ersa tzbe f r ied igung? 

I n seiner Vers ion des M e d u s a - M y t h o s verb indet O v i d 3 1 die heterogenen 
Trad i t i onen mi te inander : bei i h m ist M e d u s a eine schöne Frau , die v o n P o s e i d o n 
b e i m T e m p e l der A t h e n a vergewalt igt w i r d . A t h e n a , u m ihre Keuschhe i t z u 
w a h r e n , hält s ich schamhaf t die A i g i s v o r d ie A u g e n u n d verwande l t , u m solches 
in Z u k u n f t z u verh indern , Medusas H a a r e in Schlangen. D e r e n A n b l i c k läßt jeden 
versteinern:32 nur Perseus gelingt es, mi th i l fe seines als Spiegel gebrauchten 
Schildes M e d u s a gefahrlos z u sehen u n d z u enthaupten . U b e r das D o p p e l m o t i v 
des Schildes, der in be iden Fäl len eine unmi t te lbare W a h r n e h m u n g verh inder t , 
s ind die v o n A t h e n a passiv geduldete Vergewa l t i gung der s chönen u n d die v o n 
Perseus aktiv durchge führ te E n t h a u p t u n g der schreckl ichen M e d u s a mi te inander 
parallelisiert: Beih i l fe z u r Vergewa l t i gung u n d akt ive E r m o r d u n g der Frau s ind 
z w e i Facetten derselben M ü n z e , die S c h ö n e u n d das Biest s ind eine Person , u n d 
d a m i t sind indirekt auch die Er regung des männ l i chen Begehrens , das z u r V e r -

29 Vgl. hierzu H. Schräder, Die Sirenen nach ihrer Bedeutung und künstlerischen Darstel
lung im Alterthum, Berlin 1868, 72 f. 

30 Vgl. das höchste Lustgefühl Sarrasines beim Hören des Gesanges der Zambinella (oben 
Anm. 24). 

31 Ovid Met. 4,772-803. 
32 Ein kleines, aber m. E. signifikantes Detail macht es wahrscheinlich, daß Lukian bei 

seiner Gorgo-Anspielung direkt auf Ovid rekurriert: Perseus, so Met. 4,779f., trifft 
überall per agros perque vias auf versteinerte Menschensimulacra: ebenso begegnet 
Lykinos seiner Medusa Panthea auf der Straße, während in der übrigen Tradition von 
einem solchen Umhergehen der Gorgo nirgends die Rede ist. 
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gewal t igung, u n d die Vers te inerung der Gaf fer , die z u r E r m o r d u n g führ t , a m 
E n d e z w e i Seiten einer E m o t i o n . L u k i a n k o p p e l t in vergleichbarer Weise mi th i l fe 
des M e d u s a - M o t i v s L y k i n o s ' Ergr i f fenhei t v o m A n b l i c k Pantheas mi t se inem 
latenten Vergewa l t i gungswunsch : d e n n die Pos i t i on ie rung der A n e k d o t e v o n der 
vergewal t igten Aphrod i t e s t a tue a m A n f a n g der Beschre ibung legt ja nahe, den 
kn id i schen Vergewalt iger m i t L y k i n o s z u assozi ieren. O v i d s Fassung ermög l i ch t 
es uns aber auch, die B e d e u t u n g der A b b i l d u n g i m Spiegel der Mimes i s besser e in 
zuschätzen . D e n n bei O v i d ist der spiegelnde Schi ld n icht mehr e infach nur 
geschickt genutztes W e r k z e u g der hero ischen Befreiungstat , d ient nicht mehr e in 
fach n u r d a z u , den u n m ö g l i c h e n d irekten B l i ck z u ersetzen, sondern w i r d auch 
d a z u m ißbrauch t , der M ö g l i c h k e i t u n d der N o t w e n d i g k e i t des d irekten B l i cks 
auszuwe ichen : v o r der Vergewa l t igung der M e d u s a durch Pose idon verschl ießt 
A t h e n e ihre A u g e n . E i n e so lche A m b i v a l e n z unterl iegt, w i e ich meine, auch der 
L u k i a n i s c h e n V e r w e n d u n g des M o t i v s der klassiz ist ischen Mimes i s . D a s w i r d 
klar, w e n n m a n der kenntn isre ichen Interpretat ion v o n Bre tz ighe imer (1992) 
fo lg t , die Panthea in erster L in i e n icht histor is ierend als Ge l iebte des Kaisers 
L u c i u s Verus , sondern als A l l e g o r i e der „ v o l l k o m m e n e n F r a u " , als „ Idealb i ld . . . 
körper l i cher u n d seelischer S c h ö n h e i t " auffaßt.33 D a s Besondere an dieser A l l e g o 
rie ist dabei d ie Integrat ion der paideia, der B i l d u n g , als gleichberechtigte G r ö ß e 
i m K a n o n der Kard ina l tugenden , w o sie die (spezi f isch männl iche) T u g e n d der 
andreia, Tapferke i t , ersetzt. M i t paideia ist hier zunächs t nichts anderes gemeint 
als das klassiz ist ische B i ldungswissen . Es liegt aber nahe, n o c h einen Schritt 
we i t e r zugehen u n d diese ideale Frauengestalt v o n vo l lendeter Ka lokagath ia als 
A l l e g o r i e der für die E i g e n w a h r n e h m u n g der kaiserzeit l ichen K u l t u r so bedeut 
samen Paide ia i m emphat i schen Sinne zu lesen.34 D i e Transpos i t ion hoher W e r t 
pos i t i onen in we ib l i che al legorische Gesta l ten - L u k i a n selbst läßt in se inem 
Traum Paideia u n d T e c h n e , i m Fischer die Phi losophi 'a , i m Bis Accusatus d ie 
R h e t o r i k e als Person i f i ka t i onen auftreten - wäre in der griechischen Li teratur 
n ichts N e u e s : d e n k e n w i r an diverse F iguren der Ar i s t ophan i schen K o m ö d i e -
'E i rene ' i m Frieden e twa oder die 'D ia l lage ' der Lysistrate - , an K a k i a u n d A r e t e 
i m H e r a k l e s - M y t h o s des P r o d i k o s oder gar an P ia tons Diot i 'ma als Priesterin des 
idealen Eros .3 5 D i e ' A l l - G ö t t i n ' Panthea verdankt ihre Idealität ja im letzten d e m 

33 Bretzigheimer (s. Anm. 2) 167. 
34 Für ein solches Verständnis Pantheas spricht nicht zuletzt auch, daß sie mit einer geöff

neten Buchrolle, in der folgenden Verteidigung der Bilder dann in einer Epideixis, 
wenn auch nur im Bericht des Polystratos, präsentiert wird, sich also zum einen der 
primären kaiserzeitlichen Bildungsreferenz - des Buches - zum anderen der zentralen 
Präsentationsform jener Zeit - des Vortrags - bedient. 

35 In diesen Zusammenhang gehört auch das umgekehrte Verfahren, traditionelle mythi
sche Gestalten göttlichen oder halbgöttlichen Zuschnitts als Allegorien irdischer Werte 
aufzufassen, wie wir es etwas aus dem Euhemerismus kennen. 
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E i n d r u c k , daß sie eine vo l l endete W i e d e r g e b u r t der k o m p l e t t e n klassischen K u l 
tur ist: d a m i t ve rkörper t sie das W u n s c h b i l d jedes kaiserzeit l ichen Geb i lde ten , 
jedes pepaideumenos, was w i e d e r u m ihre D e u t u n g als A l l egor i s i e rung dieses 
k lass iz ist ischen K u l t u r w o l l e n s p laus ibe l macht . 

Es leuchtet unmi t te lbar ein, daß s ich L u k i a n d iesem Ideal u n d seiner Beschre i 
b u n g , w e n n es n icht n u r u m die A u f s t e l l u n g v o n b l oßen K a n o n e s gehen sollte, 
zunächs t n u r emphat i sch u n d das heißt: enkomias t i sch nähern k o n n t e . D a die 
klassiz ist ische B i l d u n g s k u l t u r auf der imitatio maiorum auctorum beruhte , dür f te 
auch die W a h l des m imet i s chen B e s c h r e i b u n g s m o d u s v o n vo rnhere in festge
s tanden haben . D e r ausgiebige R e k u r s auf den M e d u s a - M y t h o s , das eklatante 
ästhetische Scheitern der Pro tagon i s ten u n d schl ießl ich d ie Ü b e r b l e n d u n g des 
E n k o m i o n s d u r c h k a u m verhül l te E v o k a t i o n e n eines sexuel len Begehrens leisten 
aber für d ie Dar s te l l ung u n d B e w e r t u n g dieses ku l ture l len Kernwer te s n o c h m e h r 
als seine b l o ß e t r i umpha le A f f i r m a t i o n . I ch denke , es läßt sich ein W e g des V e r 
ständnisses beschrei ten, der z u einer soz i oku l tu re l l en D e u t u n g führt : I n den be 
schr iebenen D i s s o n a n z e n k o m m t der h o h e e m o t i o n a l e D r u c k z u m A u s b r u c h , den 
das Streben nach persön l i cher A n e i g n u n g dieser Paideia für j eden ambi t ion ier ten 
A n g e h ö r i g e n der O b e r s c h i c h t bedeutet haben m u ß , der sich darauf vorberei tete , 
gegen seine K o n k u r r e n t e n in den R i n g u m die ö f fent l i che Präsentat ion u n d A n 
e r k e n n u n g seiner B i ldungs le i s tung z u steigen: Fasz ina t ion ist h ier gepaart m i t V e r 
sagensangst, die U n t e r w e r f u n g unter das B i ldungsd ikta t u n d die kaschierte A g g r e s 
s ion , der W u n s c h , ein vo l lendeter J ü n g e r der Pa ide ia z u sein, u n d das he iml i che 
Ver langen, sie zerschlagen a m B o d e n z u sehen, das drängende Ver langen, sie z u 
besi tzen, u n d das l ä h m e n d e G e f ü h l , sie nie v o l l k o m m e n z u beherrschen, gehen 
hier H a n d in H a n d ; oder, w i e D ie te r We l l e r sho f f e ingängig f o rmu l i e r t hat: „ A l l e 
M e n s c h e n s ind Fe inde der K u l t u r . " 3 6 I n L u k i a n s E n k o m i o n auf d ie s chöne 
Paideia ist auch für diese ihre d u n k l e r e n Seiten P la tz , ja sie s ind hier un t rennbar 
m i t d e m ebenso ehr l ichen B i l dungsen thus ia smus v e r w o b e n . 

L u k i a n läßt n u n L y k i n o s seine verba le K o n f r o n t a t i o n m i t Panthea for tsetzen, 
bis z u m E n d e der Verteidigung der Bilder. U n d es l ohn t sich e in B l i ck darauf , auf 
we l che We ise dieser zwe i te D i a l o g d ie T h e m e n v o n angstvol ler Scheu u n d lust 
v o l l e m Begehren , w i e ich sie bisher dargestellt habe, we i terentwicke l t . L y k i n o s 
entsendet Po l y s t ra tos mi t seiner Ver te id igungsrede z u Panthea: 

Deine Aufgabe, Polystratos, wird es sein, diese Rolle [nämlich die des Apologeten] 
möglichst gut zu spielen. Da ich dir nun einmal mein Drama anvertraut habe, will ich 
für jetzt beiseite treten. Sobald man aber das Abstimmungsergebnis der Juroren ver
kündet, will ich auch höchstpersönlich anwesend sein, um zu sehen [öxponevog], 
welches Ende der Wettbewerb nehmen wird {Pr.Im. 29). 

36 Dieter Wellershoff, Literatur und Lustprinzip, Köln 1973, 67. 
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L y k i n o s imaginiert also a m E n d e des D ia loges nichts anderes als einen erneuten 
B l i c k k o n t a k t m i t Panthea: er w i l l n icht etwa selbst in ein Gespräch mi t Panthea 
eintreten - jedenfal ls sagt er nichts d a v o n - , s ondern ' nu r ' ihre fo lgende R e a k t i o n 
beobachten . D e n Text des D ia logpaares zu verlassen heißt also, sich in R i c h t u n g 
seines Beg inns z u r ü c k z u b e w e g e n , s ind d o c h die beiden 'außertext l ichen' S i tuat io 
n e n mi te inander vergleichbar: w i e L y k i n o s v o r d e m Beg inn v o n Imagines Panthea 
i m Gespräch m i t e inem Begleiter bei der L e k t ü r e eines Buches observiert hatte 
(vgl . L y k i n o s ' Schi lderung in Im. 9), so wi l l er jetzt Pantheas R e a k t i o n auf P o l y -
stratos ' Vor t rag seiner A p o l o g i e beobachten , u n d auch die z u imagin ierende 
S i tuat ion z w i s c h e n den be iden D i a l o g e n fügt sich hier exakt ein: in Pr.Im. 12 be 
schreibt Po lys t ra tos se inem F r e u n d , w i e Panthea i h m , ihrem L a n d s m a n n , gegen
über auf die L e k t ü r e des mi t d e m A b s c h l u ß v o n Imagines konst i tu ier ten Buches 
reagierte. D a s E n k o m i o n generiert a lso i m m e r w ieder analoge Rezep t i onss i tua t i o 
nen , die, so dür fen w i r fo lgern , daher auch i m m e r wieder analoge, n icht iden 
t ische, respond ierende Texte erzeugen könn ten : 3 7 quasi eine aufsteigende Spirale 
v o n Texten z u n e h m e n d e r K o m p l e x i t ä t (eine i m übr igen typ i sch 'sokrat ische ' M a 
nier der Gesprächsgesta l tung, was gut d a z u paßt , daß die F igur des L y k i n o s - w i e 
v o r h i n bereits erklärt - a m Sokrates der f rühen p la ton ischen D i a l o g e orientiert 
ist). 

Lassen w i r uns also v o n der B e w e g u n g des Textes leiten u n d wer fen w i r einen 
erneuten B l i c k auf den B e g i n n der Imagines. W i r sehen jetzt , daß L y k i n o s sein 
erstes B i ld v o n Panthea, die schreckl ich b l i ckende G o r g o , d u r c h ein zwei tes B i ld 
überschre ibt : 

Jedenfalls mußt du dir darüber klar sein, daß sie, wenn du sie auch nur verstohlen 
anschaust, dich verstummen und noch starrer als eine Statue dastehen lassen wird, und 
doch ist es vielleicht noch harmloser und die Wunde ist ungefährlicher, wenn du sie 
anschaust; wenn aber auch sie dich anblickte, mit Hilfe welcher Mittel willst du dich 
dann noch von ihr lösen? Denn dann wird sie dich fesseln und dich fortziehen, wohin 
sie will, genau wie es auch der Herakleische Stein mit Eisen macht (Im. 1). 

J e n e n M a g n e t e n mi t der A n z i e h u n g s k r a f t eines Herak les kennen w i r aus P ia tons 
Ion, w o ihn L y k i n o s ' V o r b i l d Sokrates für eine Erk l ä rung der eminenten W i r k u n g 
heranz ieht , d ie v o n den Rez i t a t i onen des R h a p s o d e n auf sein P u b l i k u m ausgeht: 

37 So entsprechen einander ja auch die Gliederungen der beiden Dialoge: Im. 1-3 (Ein
leitendes Gespräch zwischen Lykinos und Polystratos) - Im. 4-9 (1. Rede [Lykinos 
preist Pantheas Schönheit]) - Im. 10-11 (Zwischenspiel [Polystratos enthüllt Pantheas 
Identität]) - Im. 12-21 (2. Rede [Polystratos preist Pantheas Charakter, Bildung und 
Verstand]) vs. Pr.Im. 1-14 (3. Rede [Polystratos referiert Pantheas Kritik]) - Pr.Im. 
15-16 (Zwischenspiel [Lykinos wägt ab zwischen Hinnahme, Widerruf und Apo
logie]) - Pr.Im. 17-28 (4. Rede [Verteidigung des Lykinos]) - Pr.Im. 29 (Finale [Poly
stratos übernimmt Botendienst; Vertagung des Urteils]). 
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... Es ist eine göttliche Kraft, die dich bewegt, so wie sie in dem Stein liegt, den Euri-
pides den Magneten genannt hat, während man ihn allgemein den Herakleischen 
nennt. Denn auch dieser Stein zieht nicht nur die Eisenringe selbst an, sondern er ver
leiht den Ringen auch Kraft, so daß sie ihrerseits dasselbe zu bewirken vermögen wie 
der Stein, nämlich andere Ringe anzuziehen, so daß bisweilen eine ganz lange Kette 
von Eisenringen aneinander geheftet ist; diesen allen aber haftet von jenem Stein her 
die Kraft an. So bewirkt aber auch die Muse eine göttliche Ergriffenheit teils unmittel
bar, teils heftet sich, indem an diesen göttlich Ergriffenen sich andere begeistern, 
eine ganze Kette an. ... Weißt du denn, daß so ein Zuschauer der letzte von jenen 
Ringen ist, die, wie ich sagte, durch den Herakleischen Stein voneinander ihre Kraft 
empfangen? Der mittlere bist du, der Rhapsode und Schauspieler, der erste der Dichter 
selbst. Der Gott aber zieht durch alle diese Glieder hindurch die Seele der Menschen, 
wohin er immer will, indem er ihre Kraft fortlaufend aneinander bindet ... (Plat. Ion 
533d2-e6. 535e7-536a4; Übers. H. Flashar). 

Sokrates beschre ibt h ier e inen l inearen K r a f t v e k t o r der Insp i ra t ion , der seinen 
A u s g a n g v o n der insp i r ierenden G o t t h e i t n i m m t u n d , vermit te l t d u r c h D i c h t e r 
u n d R h a p s o d e n oder Schauspieler, i n den Tränen f luß u n d d ie Begeisterung des 
ergr i f fenen R e z i p i e n t e n m ü n d e t . E i n vergleichbares Schema der W i r k u n g scheint 
L u k i a n s D i a l o g p a a r z u organis ieren: Pantheas E p i p h a n i e z ieht L y k i n o s an, dessen 
v o n d iesem A n b l i c k inspiriertes E n k o m i o n seinerseits Po lys t ra tos z u seiner L o b 
rede animiert , d ie w i e d e r u m Panthea z u einer rhetor isch ebenso bri l lanten R e p l i k 
anspornt , d ie dann , vermit te l t d u r c h d e n H o m e r i d e n Po lys t ra tos , L y k i n o s z u 
einer eleganten A p o l o g i e anstößt , d ie w i e d e r u m in Po lys t ra tos e inen Schauspieler 
v o r der Zuschauer in Panthea f i n d e n w i r d : den A n b l i c k ihrer R e a k t i o n w i r d dann 
L y k i n o s sehen, u n d es ist n icht a n z u n e h m e n , daß Panthea die W o r t e des L y k i n o s 
n u r f reund l i ch lächelnd oder z u Tränen gerührt z u r K e n n t n i s n e h m e n w i r d : v ie l 
m e h r dür fen w i r füg l i ch mi t einer erneuten 'gebi ldeten ' A n t w o r t rechnen. D a m i t 
ist aber zug le ich ein s igni f ikanter k o n z e p t i o n e l l e r Untersch ied z w i s c h e n P ia ton 
u n d L u k i a n benannt : w ä h r e n d P i a t o n s herakle ischer K r a f t s t r o m A n f a n g u n d 
E n d e besitzt , ist die Magnetkra f t , d ie v o n jener A l l egor i e der Paideia ausgeht, 
z yk l i s cher N a t u r , konst i tu ier t - sit venia verbo — eine A r t r ing förmigen Te i l chen 
beschleuniger, in d e m die B e w e g u n g n ie z u e inem endgül t igen A b s c h l u ß gelangt: 
auch jene erste W i r k u n g der Panthea ist ja in ihrer scheinbaren E inma l igke i t n icht 
w i e d e r z u g e w i n n e n , s o n d e r n auch sie gerät in den Kre is lauf des Aus tausches gebi l 
deter Redebei träge. D e r Rez ip i en t , der jen ige , der m i t Paideia kon f ron t i e r t w i r d , 
k a n n i m R a h m e n dieser B i l d u n g s k u l t u r n icht m e h r einfach passiv enthus iasmiert 
reagieren, s o n d e r n m u ß ' an twor ten ' : n u n zeigt s ich erst recht, w i e w e n i g adäquat 
b z w . w i e gewalttät ig L y k i n o s ' Z u g r i f f war, der Panthea -Pa ide ia z u Stein zu 
machen versuchte, ihr also gerade jene kons t i tu t i ve 'YiWAungsaktivität' z u rauben 
drohte . D e n B i l dungsd i skurs z u verlassen, w e n n m a n sich e inmal in jenen Z y k l u s 
begeben hat, bedeutet , s ich der Bewegungs los igke i t , ja der Ar t i ku la t i ons los igke i t 



Puzzling Beauty 17 

z u überlassen: es gibt ke in Sprechen außerhalb dieses D i skurses , der dami t seine 
universel le G e l t u n g behauptet . 

Entsprechend negiert L u k i a n s Tex t die Vors te l lung , es k ö n n t e außerhalb des 
in i h m konst i tu ier ten U n i v e r s u m s ein v o n i h m unkontro l l i e r tes Gespräch über 
i h n geben; das bedeutet n icht , daß es so lche Gespräche realiter n icht gebe, sondern 
daß ein Leser, u m ein solches G e s p r ä c h f ü h r e n z u k ö n n e n , sich der narrativen 
L e n k u n g seines Lektüreverha l tens d u r c h den Tex t dez id ier t entz iehen m u ß . E ine 
so lche D e u t u n g erklärt z u m einen, w a r u m Panthea nie selbst z u W o r t k o m m t , 
sondern nur in der verba len M e d i a t i o n durch einen der den D i a l o g kons t i tu ieren 
den Sprecher, zuerst L y k i n o s , der ihr A u s s e h e n , später Po lys t ra tos , der ihre R e d e n 
vermitte l t . Z u m anderen läßt sich so die M e r k w ü r d i g k e i t , ja das P a r a d o x ver 
stehen, daß i n der Beschre ibung dessen, was Panthea gerade tat, als L y k i n o s sie 
erbl ickte, e ine Situat ion evoz ier t z u werden scheint , die nach der b i n n e n f i k t i o -
nalen L o g i k des P lo ts erst später eintritt . E r sah sie näml i ch mi t ten in der Lek tü re 
eines Buches innehal ten u n d mi t e inem Begleiter über das Ge lesene sprechen, 
k o n n t e das G e s p r o c h e n e j e d o c h n icht verstehen (Im. 9): so l len w i r bei e inem 
zwe i t en R e z e p t i o n s d u r c h g a n g an dieser Stelle n icht gerade an den später in Pr.Im. 
rekonstru ier ten V o r g a n g zwischen den beiden Dialogen denken , w o Panthea sich 
m i t Po lys t ra tos über das B u c h Imagines unterhält , m a n sie selbst aber n icht hören 
k a n n ( sondern erst später in der Wiedergabe d u r c h Po lys t ra tos )? O d e r dür fen w i r 
sogar n o c h wei tergehen u n d in der Tatsache, daß Panthea gerade mitten in einer 
Lektüre war, eine B e z u g n a h m e auf das E n s e m b l e der be iden D i a l o g e Imagines 
u n d Pro Imaginibus sehen, in deren Mi t te , also z w i s c h e n denen , Panthea als lesend 
u n d reagierend vorzus te l l en ist, eine Situat ion, die erst nach der A b f a s s u n g v o n 
Pro Imaginibus eintreten k ö n n t e u n d m i t h i n gerade die o b e n postu l ier te zyk l i s che 
B e w e g u n g der R e z e p t i o n vorausse tzen w ü r d e ? W ä r e d e m so, dann w ü r d e unser 
D ia l ogpaar in einer, m i t G e r a r d G e n e t t e z u sprechen, narrat iven Meta lepse den 
A u ß e n r a u m des Textes als e inen b l o ß scheinbaren behaupten:3 8 B i ldungsakt iv i tä t 
f indet dann - jedenfalls in L u k i a n s K o n z e p t i o n , die natür l ich nicht m e h r als eine 
unter mehreren in der Kaiserze i t ist; u n d es wäre sogar n o c h z u fragen, o b sich die 
in diesen be iden Texten entwicke l te Vors te l lung auch nur für L u k i a n in einer 
so lchen Weise vera l lgemeinern läßt - n u r in und zwischen den Texten statt, besitzt 
aber ke inen eigenen R a u m außerhalb v o n Texten . 

D e r Text e rzwingt m i t h i n eine bes t immte hermeneut i sche B e w e g u n g , näml ich 
d ie w iederho l te R ü c k k e h r an den A n f a n g u n d die Suche nach einer i m m e r neuen 
E b e n e der Lek türe , ausgelöst d u r c h i m weitesten Sinne hypertextue l le Signale, die 
auf andere 'Gesch i ch ten ' verweisen , deren narrativer Zuschn i t t dann diese w ieder 
ho l te Lek tü re strukturiert u n d steuert. Fo lgen w i r d iesem I m p u l s also erneut! E in 

38 Vgl. G. Genette, Die Erzählung, München 21998, 167-169. 
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weiteres so lches Signal stellt der H i n w e i s auf d ie Tanta los tochter N i o b e dar, mit 
deren Verste inerung i m S c h m e r z Po l y s t ra tos L y k i n o s ' Erstarren i m Staunen ver 
gleicht: 

Beim Herakles, von einem monströsen und überwältigenden Anblick sprichst du, 
wenn sie denn sogar den Lykinos erschreckt hat, als Frau! Denn das passiert dir sonst 
bei Knaben, und zwar ziemlich leicht, so daß man wohl schneller den ganzen Sipylos 
umsetzen würde als daß man dich davon abbrächte, die Schönen mit offenem Mund zu 
begaffen und häufig sogar mit Tränen in den Augen dazustehen, wie jene bekannte 
Tochter des Tantalos (Im. 1). 

N i o b e hatte gegenüber L e t o m i t i h r e m K i n d e r r e i c h t u m geprahlt , w ä h r e n d die 
G ö t t i n nur A r t e m i s u n d A p o l l o n z u r W e l t gebracht habe. D i e Geschw i s te r 
rächten die Be le id igung ihrer Mut ter , i n d e m sie N i o b e s K i n d e r mi t ihren Pfe i len 
töteten. N i o b e kehrte in ihre H e i m a t L y d i e n z u m Berg S ipy los z u r ü c k u n d w u r d e 
dor t v o n Z e u s in e inen Felsen verwande l t , der d a u e r n d Tränen vergießt. Lesen w i r 
die H a n d l u n g unserer be iden D i a l o g e v o r d e m H i n t e r g r u n d dieses M y t h o s , so 
ergibt sich daraus eine Vera l lgemeinerung me iner v o r h i n vorgetragenen D e u t u n g , 
hier w e r d e das B i l d u n g s w o l l e n in die ambiva lente Metapher sexuel len Begehrens 
gekleidet. D e n n n u n legt s ich L y k i n o s ' begehrl icher B l i ck auf die Schönen , z u 
denen Panthea gezählt w i r d , als durchs icht iger H y p e r t e x t über die m y t h i s c h e n 
S c h m ä h u n g e n , a lso den verba len Frevel , der N i o b e . M i t d e m A t t r i b u t ' d u r c h 
s icht ig ' me ine ich dabei , daß das M o t i v des aktue l len , anspie lenden Textes nicht 
e infach an d ie Stelle des Vorgängermot i ves des Prätextes tritt, sondern daß diese 
be iden M o t i v e beide präsent s ind u n d sich gegenseit ig beleuchten. L y k i n o s ' ero 
t isch inspirierte, zug le ich expl iz i t ins M e d i u m des W o r t e s umgesetz te Beschre i 
b u n g der Panthea steht dann i m L i c h t des älteren M o t i v s der verbalen H y b r i s 
gegenüber einer G o t t h e i t . Panthea ü b e r n i m m t in dieser Ü b e r t r a g u n g , ih rem 
sprechenden N a m e n ' A l l - G ö t t i n ' getreu, z w e i R o l l e n , zuerst die der geschmähten 
G ö t t i n L e t o ( in den Imagines), dann i m z w e i t e n D i a l o g die jenige der strafenden 
G ö t t i n A r t e m i s - i m m e r h i n hatte L y k i n o s sie ja m i t der AmazonenstdXue des 
Ph id ias vergl ichen - , d ie die K i n d e r der N i o b e m i t ihren Pfe i len niederschießt , 
sekundier t v o n i h rem B r u d e r A p o l l o n , dessen R o l l e in Pro Imaginibus v o n P o l y 
stratos gespielt wird .3 9 D i e Kr i t i k , die Po lys t ra tos u n d Panthea in Pro Imaginibus 

39 Lykinos und Polystratos wählen zur Bezeichnung ihrer Bilder von Panthea stets den 
Begriff e ixwv, der meistens für Bilder von Menschen reserviert ist, während äyak\ia 
konsequent für Götterbilder verwendet wird; vgl. zum Wortgebrauch bei dem zeit
nahen Pausanias A. Schubart, Die Wörter äycdua, eixtbv, ^öavov, ävooiac; und ver
wandte, in ihren verschiedenen beziehungen. Nach Pausanias, Philologus 24, 1866, 
561-587, hier 561-567. Nichtsdestoweniger erinnert Pantheas 'Umzug' - sie wird 
(Im. 2. 9 f.) von Eunuchen, Soldaten, Dienerinnen und anderen begleitet, ihr Weg 
scheint von Zuschauern gesäumt zu sein (Im. 2: fteaxat) - an Kultbildprozessionen: 
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an L y k i n o s üben u n d die auf den ersten B l i ck durchaus nicht u n k o k e t t w i r k t , 
erhält d u r c h die E i n b e z i e h u n g dieser my th i s chen K o n n o t a t i o n e n einen erhebl ich 
ernsteren Charakter . D a b e i f unk t i on ie r t diese Ü b e r t r a g u n g unprob lemat ischer , als 
m a n zunächs t denken w ü r d e : denn der griechischen Sprache ist die M e t a p h e r v o n 
den W ö r t e r n als K i n d e r n ebenso geläufig w i e die jenige, in der W ö r t e r als Pfei le 
b z w . Geschosse verb i ld l icht werden . A l l e rd ings läßt sich diese A n s p i e l u n g nur mi t 
einer A r t v o n Phasenversch iebung k o m p l e t t durch führen : denn d ie Verste inerung 
der N i o b e stellt ja das Ende der m y t h i s c h e n Geschehensket te dar, w ä h r e n d sie 
hier am Anfang des D i a l o g s steht, so daß nicht k lar ist, o b L y k i n o s ' f rost ige V e r -
bal is ierung der klassischen Statuenfragmente, w i e oben behauptet , N i o b e s Frevel 
gegenüber der G o t t h e i t oder gar n u r den E n d z u s t a n d ihrer Bestra fung, die V e r 
ste inerung, abbildet: L y k i n o s ' unz i eml i ches Begehren wäre dann als H y b r i s 
bereits d a m i t bestraft, daß er z u e inem gel ingenden E n k o m i o n nicht m e h r fähig 
ist, ja es i h m ganz i m Gegente i l geradezu z u e inem psögos gerät. D e n k b a r ist, daß 
be ide Verständnisweisen zutre f fen ; w a r u m sol l ten w i r uns für eine entscheiden, 
w e n n der Text uns o h n e h i n z u i m m e r neuen Lek türedurchgängen nöt igt , die uns 
Ge legenhe i t z u wechse lnden u n d e inander in interessanter Weise be leuchtenden 
A u f f a s s u n g e n und Interpretat ionen bieten? 

D i e E inbez i ehung der A n s p i e l u n g auf den N i o b e - M y t h o s macht jedenfal ls 
klar, daß L y k i n o s ' ( u n d zunächs t auch e inmal Po lys t ra tos ' ) Versuch , Pantheas 
Schönheit in Wor te z u kleiden, n icht einfach pos i t iv enkomiast isch gelesen werden 
dür fen , sondern viel stärker n o c h , als es b e i m ersten D u r c h g a n g durch den Text 
den A n s c h e i n hatte, einer negat iv ierenden Perspekt ive eingeschrieben werden . 
D a s läßt sich noch e inmal unterstre ichen, w e n n m a n auf ein kleines A n s p i e l u n g s 
detail achtet, das sich ebenfal ls in der n u n s c h o n mehr fach zit ierten zentralen 
Passage in Im. 9 f indet . H i e r w i r d das w e i ß - r o t e Farbensemble v o n Pantheas 
Z ä h n e n u n d L ippen ja mi t e inem homer i s chen G le ichn i s in B e z i e h u n g gesetzt: 
„ V o r al lem schmückte sie [sc. die Z ä h n e ] die R ö t e der L i p p e n . Sie sch immer ten 
leicht, genau wie es bei H o m e r heißt , gesägtem E l fenbe in gleich, . . . " D i e s greift 
z u r ü c k auf den E i d b r u c h des Pandaros in der Mas: sein Pfei l , aus der M e n g e 

der Anblick des Kultbildes ist vor allem für Unbefugte gefährlich, kann Schaden ver
ursachen, wie ja auch Lykinos von dem Anblick Pantheas ein Risiko für sich befürch
tete {Im. 1); vgl. B. Gladigow, Präsenz der Bilder - Präsenz der Götter. Kultbilder und 
Bilder der Götter in der griechischen Religion, Visible Religion IV/V, 1985/86, 
114-133. Hierin liegt vielleicht allererst Lykinos Idee begründet, Panthea mithilfe eines 
Kultbildpuzzles zu beschreiben. Eine Epiphanie mag angedeutet sein; das Buch hätte 
dann den Status eines „traditionellen Attributs", während die Göttlichkeit (die 
spätestens mit dem [quasi in frommer Scheu nicht genannten] Namen 'Panthea' ja 
assoziiert werden darf) darüber hinaus nicht eigens angedeutet wird und auch nicht 
angedeutet werden muß; vgl. Gladigow (Anm. 17) 101. 
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heraus geschossen, tr i f ft den z w e i k a m p f b e r e i t e n Mene laos in den O b e r s c h e n k e l , 
das B lu t qui l l t aus der W u n d e u n d ü b e r s t r ö m t d ie we iße H a u t (/ / . 4 ,139 -152 ) ; 
H o m e r vergleicht diesen V o r g a n g m i t der k u n s t v o l l e n u n d technisch versierten 
A p p l i k a t u r v o n P u r p u r auf E l fenbe in . Erneut a lso das M o t i v der H y b r i s - der 
B r u c h des z w i s c h e n den Kr iegsgegnern eidl ich vereinbarten Waf fenst i l l s tandes 
d u r c h den B o g e n s c h ü t z e n - , hier in einer we i t gespannten J u n k t u r v o n gefähr 
l icher Ver l e t zung u n d technisch-ästhet isch gekonnter Kunst fer t igke i t : L y k i n o s ' 
begehrl icher B l i c k aus den R e i h e n der Passanten u n d , daraus hervorgehend , sein 
rhetor isch versierter Z u g r i f f erweisen sich v o r d iesem A n s p i e l u n g s h i n t e r g r u n d 
n o c h e inmal als s chwerw iegende u n d zug le ich fasz in ierende Über t re tung . D a ß 
tatsächl ich das auf den ersten B l i c k harmlose Begehren einer Perspekt ive der 
gewalttät igen Ü b e r t r e t u n g v o n gö t t l i chem u n d m e n s c h l i c h e m Rech t e ingeschrie
ben w i r d , l iegt n icht n u r nahe , s o n d e r n w i r d exp l i z i t auch dadurch , daß s o w o h l 
d ie B e f l e c k u n g der A p h r o d i t e s t a t u e v o n K n i d o s 4 0 als auch die V e r w u n d u n g des 
Mene laos d u r c h P a n d a r o s ihre Spuren jewei ls auf d e m O b e r s c h e n k e l z u r ü c k 
lassen.41 

Diese L e k t ü r e w i e d e r h o l u n g e n lassen sich weitertre iben. Sehr we i t f ühr t be i 
spielsweise auch die intertextuel le A u s d e u t u n g des N a m e n s der s chönen Frau: 
Panthea , so sagt Po l y s t ra tos i n Im. 10 ausdrück l i ch , trage den gleichen N a m e n w i e 
d ie assyrische H e r o i n e in X e n o p h o n s Kyrupädie 4 - 7 , die nach d e m Sieg der 
Perser über d ie A s s y r e r z u K y r o s ' Beu te gehört u n d O p f e r sexueller Be läst igung 
d u r c h den v o n ihr fasz in ierten Perser Araspas w i r d . Tatsächl ich lassen sich s o w o h l 
d ie f iguralen K o n s t e l l a t i o n e n als auch n icht w e n i g e narrative Deta i l s dieses tragi 
schen P lo t s au f das G e s c h e h e n in Imagines übertragen; i m geringsten Fal l un ter 
stützt auch diese A n s p i e l u n g die o b e n vorgetragene D e u t u n g , daß die spez i f i sche 
F o r m der rhetor i schen A n n ä h e r u n g des L y k i n o s an Panthea, der person i f i z ier ten 
Paideia, auch unter d e m A s p e k t des sexuel l mot i v i e r ten Übergr i f f s betrachtet 
w e r d e n sollte. I c h wi l l an dieser Stelle g l e i c h w o h l als besondere Le i s tung der 
X e n o p h o n - A n s p i e l u n g n u r zweier le i hervorheben . Erstens b indet sie vermit te ls 
der Gesta l t des K y r o s , des G r o ß k ö n i g s der Perser, auch den in Im. 10 k u r z 
erwähnten r ö m i s c h e n Ka iser - dessen in der F o r s c h u n g debattierte Ident i tät uns 
hier nicht beschäft igen sol l - in das F igurenensemble ein. D a Panthea seine F a v o 
rit in ist, also w i e ihre assyr ische N a m e n s v e t t e r i n den inst i tut ionel len Schutz des 
Herrschers genießt , o h n e desha lb inst i tut ionel l an i hn gebunden z u sein, l ieße sich 
abgebi ldet d e n k e n , w i e d ie B i l d u n g z w a r einerseits ein d iskurs ives Her r scha f t s 
ins t rument ist, andererseits n icht unau f l ö s l i ch m i t der leg i t imen u n d etablierten 
Herrscha f t v e r k n ü p f t ist, s o n d e r n ein aggressives Potent ia l der Se lbs tbes t immung 

40 Im. 4; s. oben S. 11. 
41 Vgl. [Ps.-] Luk. Am. 15 und Horn. //. 4,146. 
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bewahr t : X e n o p h o n s Panthea gerät m i t d e m v o n ihr n icht unverschuldeten T o d 
ihres M a n n e s in v o r w u r f s v o l l e D i s t a n z z u K y r o s u n d entz ieht sich seiner V e r 
fügungsgewa l t über sie schl ießl ich d u r c h Selbstmord.4 2 Zwe i t ens erhält die F igur 
des Po lys t ra tos , der ansonsten ja leicht als b loßes D o u b l e des eigentl ichen P r o t a 
gonis ten L y k i n o s b z w . als der t yp i sch unbedar f te D ia logpar tner eines s o m a t i 
schen Gesprächs führers angesehen w e r d e n k ö n n t e , K o n t u r u n d Tiefe. W ä h r e n d 
näml i ch in der A u f l ö s u n g des Anspie lungsrätse ls L y k i n o s d e m sexuel len Beläst i 
ger Araspas entspricht - w a s sich gut in das o b e n offengelegte A l lus ionsgef lecht 
e inb inden läßt - , bleibt f ü r Po lys t ra tos die Ana log i s i e rung mi t d e m E h e m a n n der 
Panthea , Abradatas . E r spielt in der Kyrupädie d ie R o l l e des l iebevol len u n d zart 
f ü h l e n d e n Ga t ten , der a m E n d e sein L e b e n opfer t , u m seine G e m a h l i n v o r den 
Ü b e r g r i f f e n des anderen z u beschützen : gegenseitige Z u n e i g u n g u n d treue L iebe 
bis in den T o d b e s t i m m e n Pantheas u n d sein Verhäl tn is zueinander. Es paßt d a z u 
sehr gut, daß Po lys t ra tos L a n d s m a n n der Panthea ist u n d freien Z u g a n g z u ihr hat; 
seine B e w u n d e r u n g r ichtet sich in wen iger stark erotisierter F o r m nicht , w i e die 
des L y k i n o s , auf Pantheas körper l i che Schönhe i t , sondern auf ihre geistigen u n d 
seelischen V o r z ü g e . Seiner E n k o m i a s t i k fehlt daher das M o m e n t der i l legit imen 
Ü b e r t r e t u n g we i tgehend . Sein pseudohero i scher N a m e 4 3 gemahnt ebenfal ls an 
Abradatas .4 4 W i e jener f ü r seine Frau k ä m p f t , so macht er sich zu Pantheas F ü r 
sprecher. A u s a l ldem ergeben sich interessante Fragen für die al legorische K o n 
s t rukt ion v o n Paideia: Steht Po l y s t ra tos für e inen gemäßigteren, respektvol leren, 
aber auch wen iger spektakulären U m g a n g m i t der B i l d u n g ? U n d w i e ließ sich 
A b r a d a t a s ' hero ischer T o d in unsere D i a l o g h a n d l u n g e inbez iehen? 

M a n k ö n n t e die F ä d e n v o n hier aus wei ter z iehen. D e n n of fens icht l ich lehnt 
sich X e n o p h o n s Ges ta l tung an das H o m e r i s c h e V o r b i l d des Zusammense ins v o n 
H e k t o r u n d A n d r o m a c h e an45 - wei tere M ö g l i c h k e i t e n der D i f f e renz i e rung des 
U m g a n g s m i t B i l d u n g ze i chnen sich m i th in ab, die intertextuel len Verne tzungen 
s ind potent ie l l schier unend l i ch . So betr i f f t e ine weitere großf lächige A n s p i e l u n g 
die Gesch i ch te v o n M a r s y a s u n d A p o l l o als Fo lgeerzäh lung des G o r g o - M y t h o s 
sow ie den M y t h o s v o n Pandora 4 6 ; ebenso haben Po lys t ra tos ' zahlreiche V e r 
gleiche o f t m e h r als nur jewei ls ein t e r t ium compara t i on i s z u bieten. 

I ch m ö c h t e z u m A b s c h l u ß versuchen, einige interpretatorische K o n s e q u e n 
zen dieser B e o b a c h t u n g e n zu formul ie ren . W e n n ich o b e n sagte, daß L y k i n o s ' 
E n k o m i o n auf Panthea miß l ingt , w e i l er die Statuenfragmente nur nebeneinander 
z u stellen, n icht aber z u natür l icher Lebend igke i t , chdns, mi te inander z u verb in -

42 Xen. Cyr. 7,3,4 und 7,3,14. 
43 S.obenS. 4. 
44 Vgl. v. a. Xen. Cyr. 7,1,29-32. 
45 Vgl. Horn. //. 6 und Xen. Cyr. 6,1,46-52. 4,2-11. 
46 Vgl. hierzu v. a. Korus (s. Anm. 2). 
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den vermag, o b w o h l das v o n i h m gewählte M e d i u m des L o g o s hierfür technische 
Mögl ichke i ten durchaus bereitstellen würde , so ist demgegenüber festzuhalten, 
daß der Text als Ganzes , welcher auktor ia len Instanz (Luk ian , Lyk inos , P o l y -
stratos?) auch i m m e r w i r ihn zuschre iben wo l l en , diesem A n s p r u c h ganz im 
Gegentei l mehr als genügt. D e n n seine beschriebene intertextuelle Stratif izierung 
bewirk t ja, in Verb indung mi t seiner narrativen Struktur, die den Leser zu wieder 
ho l ten u n d i m m e r komplexeren Lek türen nötigt , den E indruck v o n D y n a m i k , 
v o n lebendiger Bewegl ichkei t . N e h m e n w i r an, daß auch dann, w e n n die e inzel 
nen Beiträge der Gesprächste i lnehmer schwerwiegende De f i z i t e aufweisen, doch 
das Dia logpaar als Ganzes , aus dieser Perspekt ive betrachtet, ein adäquates E n k o -
m i o n auf die Paideia darstellt, so gewinnt deren Konzeptua l i s ierung durch L u k i a n 
vermittels der enkomiast ischen Prozeduren des Textes K o n t u r : Paideia selbst ist 
dann eben nicht einfach entweder eine mehr oder weniger kanonische E n z y k l o p ä 
die eines Bi ldungswissens oder der G r a d der persönl ichen Rei fe eines kaiserzeit
l ichen I n d i v i d u u m s , sondern stellt e inen besonderen M o d u s v o n K o m m u n i k a t i o n 
dar. Dessen Kennze i chen sind: 
1. N i c h t die e inzelnen Gebi ldeten , j i e j m i ö e u u i v o i , verfügen über ideale B i ldung , 

sondern sie entfaltet sich zwischen ihnen in k o m m u n i k a t i v e r Interaktion.4 7 

2. D iese gebildete K o m m u n i k a t i o n w i r d als permanent gedacht. D e m o n s t r a t i o n 
v o n B i l dung ist keine Au fgabe , derer man sich durch punktue l le Höchs t l e i 
stungssprechakte - w ie beispielsweise durch den Vortrag eines gelungenen 
E n k o m i o n s - entledigen kann, sondern Bestandteil einer die gesamte Persön 
lichkeit erfassenden u n d sich selbst ref lektierenden Identitätsstiftung. 

3. D i e D ichte , K o m p a k t h e i t u n d damit Intensität der B i ldung , der G r a d der B i l -
dungs't iefe ' , erhöht sich mi t der Frequenz der einzelnen k o m m u n i k a t i v e n 
A k t e . 

4. D e r U m g a n g mi t Paideia ist gerade deshalb Gegenstand v o n Angs t u n d Begeh
ren, wei l sie sich nur im öf fent l ichen R a u m erwerben und zeigen läßt. D iese 
E m o t i o n e n sind allen an der K o m m u n i k a t i o n beteiligten Instanzen gemeinsam: 
auch die Rez ip ienten k ö n n e n sich blamieren, nicht nur die Vortragenden. 
N i e m a n d ver fügt in e inem solchen M a ß e über Paideia, daß er außerhalb dieser 
D y n a m i k stünde. 

47 Eine vergleichbar dynamische Konzeption vertritt für die „gebildete Sprache" Sextus 
Empiricus in Adv. Math.; vgl. hierzu Catherine Dalimier, Sextus Empiricus contre les 
grammairiens: ce que parier grec veut dire, in: S. Said (Hg.), ' E>Arivi0|x6c,. Quelques 
jalons pour une histoire de Pidentite grecque, Leiden u.a. 1991, 17-32. Der „griechi
sche" Zuschnitt der Sprache erweist sich in ihrem erfolgreichen Einsatz im gebildeten 
Gespräch, im öffentlichen Raum, er entsteht in der geschickten Bewegung zwischen 
Analogie und Anomalie, deren jeweiligen extremistischen Festschreibungen hingegen 
lächerlich sind. 
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L u k i a n s D ia l ogpaar Imagines u n d Pro Imaginibus leistet m i t h i n nicht m e h r u n d 
n icht weniger , als uns ein B i l d v o n der kaiserzeit l ichen Paideia als eines D i skurses 
i m Foucau l t schen Sinne des W o r t e s z u ze ichnen. D a b e i unterl iegt diese Präsenta
t ion selbst entsprechenden d i skurs iven Rege ln , steht ' im D i s k u r s ' . W e n n wi r heut 
zutage über die sozialen, pol i t ischen, intel lektuellen und psycho log ischen A s p e k t e 
dieses D i s k u r s e s sow ie über seine loka len u n d funk t i ona l en A u f f ä c h e r u n g e n 
ref lekt ieren, vergessen w i r häuf ig , oder es erscheint uns banal u n d daher n icht m i t -
te i lenswert , daß dieser D i s k u r s , w i e viel leicht alle D i skurse , auch einen ästhe
t ischen A s p e k t besitzt . H i e r a n er innert uns L u k i a n , i n d e m er Paideia als eminent 
schöne Frau darstellt u n d in der D i s k u s s i o n , w i e sie in Pro Imaginibus geführt 
w i r d , darüber h inaus deut l i ch macht , daß der be inahe rel igiöse Status dieses D i s 
kurses, seine Verehrungswürd igke i t als Q u a s i - D i v i n u m , n icht zu le tz t gerade an 
seiner Schönhe i t hängt. A u c h diese Schönhe i t sol l sich j edoch nicht auf eine sta
t ische Qua l i t ä t , eine sterile Ar t i f i z ia l i tä t beschränken, sondern sie entfaltet sich als 
chdris erst in der spez i f i schen, rhetor isch kuns tvo l l en D y n a m i k der K o m m u n i k a 
t i on z w i s c h e n den ^ £ n a i 6 e u ( i e v o i . 

M i t e iner so lchen soz ioku l tu re l l en Deutungs fes t schre ibung z u schl ießen ab 
strahiert j e d o c h v o n der ästhetischen Verfaßthei t des D ia logpaares u n d stellt daher 
eine unzu läss ige V e r k ü r z u n g seines Kra f tpotent ia l s dar. G e w i ß : man vermag aus 
der L e k t ü r e kons t r uk t i ve Rücksch lüsse auf eine K o n z e p t i o n oder z u m i n d e s t eine 
K o m m e n t i e r u n g v o n Paideia z u z iehen, die sich in einen ku l turwissenschaf t l i chen 
D i s k u r s übersetzen lassen. A b e r dies setzt voraus , daß der Leser das v o m Text 
erschaffene U n i v e r s u m entschieden verläßt, w a s z w a r jeder Leser realiter tut u n d 
i m m e r i r g e n d w a n n tun m u ß , was j e d o c h in d iesem Fall zugle ich einen klaren V e r 
stoß gegen die v o m Text etablierte narrative Gesetz l i chke i t bedeutet , deren Sub 
jekt auch der Leser ist. D i e oben (S. 15) beschr iebenen Erzählstrategien ver fo lgen 
ja das Z ie l , z u m einen den Leser a m E n d e v o n Pro Imaginibus in einer Schleife 
w ieder z u der Ausgangss i tua t ion v o n Imagines z u r ü c k z u b r i n g e n , z u m anderen in 
einer meta lept ischen B e w e g u n g die Si tuat ion, in der der Text rezipiert w i r d , in 
seine We l t z u integrieren: das D ia logpaar geriert sich also als eine A r t ' M ö b i u s -
Band ' , dessen B a h n m a n n u r so verlassen kann , w i e m a n sie betreten hat: durch 
einen Sprung über die G r e n z e n h inweg , die der Text sich setzt. Dieses P h ä n o m e n 
- der universal ist ische Se lbs tentwur f eines Textes - art ikuliert ausdrück l ich sein 
Streben nach Eigenständigkei t , in d e m Sinne der seit K a n t gültigen Erkenntn i s , 
daß K u n s t n icht vo l l s tändig in e inen anderen, s c h o n gar nicht in e inen w i s sen 
schaft l ichen D i s k u r s umgeschr ieben werden kann,4 8 be tont also nachdrück l i ch 
seinen C h a r a k t e r als 'autopo iet i sches ' Sys tem, das z w a r auf R e i z e v o n außen rea
giert, s ich gleichzeit ig j e d o c h als operat iv geschlossen und a u t o n o m erweist . D i e -

48 I. Kant, Kritik der Urteilkraft § 2. 
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ser A n s p r u c h auf D y n a m i k u n d Lebend igke i t ist unvere inbar m i t d e m Versuch 
einer vo l l s tänd igen Ü b e r t r a g u n g des text l ichen E n t w u r f s auf die U m - u n d Z u 
stände seines K o n t e x t s . U n d in der Ta t führ t e ine B e d e u t u n g s z u w e i s u n g , w i e ich 
sie o b e n in v ier P u n k t e n v o r g e n o m m e n habe, z u einer R e d u k t i o n der hier v o r 
a l lem d u r c h intertextuel le Ver fahren generierten V ie lsch icht igke i t , d ie der Leser in 
i m m e r neuen Lek tü redurchgängen , g l e i c h w o h l n ie endgült ig , erschließt. F ü r sei
nen al l tägl ichen U m g a n g m i t Paideia k a n n der P e p a i d e u m e n o s sie n icht g le ichze i 
tig als G ö t t i n , als G o r g o , als Sirene, als vo l l s tändiges M u s e n h e i l i g t u m , als v e r w u n 
deten Mene laos , als sexuell bedroh te assyrische Schönhe i t , als kaiserliche Gel iebte , 
als hybr ide N i o b e , als Statuenpuzz le etc. auffassen; gleiches gilt fü r die be iden D i a 
logpartner. Sie s ind j e d e m lebenswel t l i chen G e b i l d e t e n gegenüber h y p e r t r o p h 
u n d i r reduz ibe l k o m p l e x . 4 9 Ihre F igura t ionen s ind p o l y m o r p h , sie k ö n n e n ' in der 
W i r k l i c h k e i t ' n icht gle ichzeit ig nebene inander s tehen u n d gült ig sein: das gelingt 
n u r in d e m eigengesetz l ichen U n i v e r s u m des Textes . E iner D e u t u n g ist dieser n u r 
inso fern zugäng l i ch , als s ich z u m e inen die versch iedenen d i skurs iven R e i z e u n d 
seine R e a k t i o n e n darauf analys ieren, z u m anderen ihre spez i f i sche K o m b i n a t i o n 
z u e inem ' l ebend igen B i l d ' (nicht: A b b i l d ) in d ichter Weise beschre iben lassen. 

D i e präz ise D e s k r i p t i o n eines so l chen ästhetischen O r g a n i s m u s k ö n n t e dann 
w i e d e r u m als Bei trag z u e inem Vers tändn is seiner jewei l igen E n s t e h u n g s - u n d 
H e r v o r b r i n g u n g s k u l t u r verstanden w e r d e n . D a s P r o b l e m der A r t u n d We i se der 
ku l turwissenschaf t l i chen Integrat ion eines so lchen Beitrags, die auf d ie A u f 
h e b u n g jenes künst ler ischen A u t o n o m i e w o l l e n s g l e i chwoh l verz ichtet , scheint 
m i r daher eine große H e r a u s f o r d e r u n g an die aktuel le L i teraturwissenschaf t der 
klassischen Sprachen darzuste l len. 

49 Vgl. hierzu gut W. Struck, Soziale Funktion und kultureller Status literarischer Texte 
oder: Autonomie als Heteronomie, in: M. Pechlivanos u.a. (Hgg.), Einführung in die 
Literaturwissenschaft, Stuttgart 1995, 182-199, v.a. 189-191. 


